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Vorwort. 

"Es geht doch nichts uber die Freude, die uns das Studium der 
Natur gewiihrt. Ihre Geheimnisse sind von einer unergrundlichen 
Tiefe; aber es ist uns Menschen erlaubt und gegeben, immer weitere 
Blicke hineinzutun. Und gerade, dafJ sie am Ende doch uner
grundlich bleibt, hat fur uns einen ewigen Reiz, immer wieder 
heranzugehen und immer wieder neue Einblicke und Entdeckungen 
zu versuchen." Goethe. 

(Aus Biedermann: Goethe-Gespriiche, VIII, S. 101.) 

Yom Vorstande der Westfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum mit der Neu
bearbeitung des von Bergassessor Dr. L. CREMER in Angriff genommenen und von Berg
assessor H. MENTZEL im Jahre 1903 vollendeten ersten Bandes (Geologie) des sog. Sammel
werkes "Die Entwicklung des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbergbaues" be
traut, begann ich Ende 1913 mit der Umarbeitung des Buches. Durch Teilnahme am 
Weltkriege fast 5 Jahre dieser Aufgabe entzogen, griff ich die Arbeit erst viele Jahre nach 
dem Kriege wieder auf, urn nach einer weiteren Reihe von Jahren zu der Uberzeugung 
zu kommen, daB der mir gewordene Auf trag in Form einer verbesserten Auflage des 
ersten Bandes nicht zu losen sein wurde. 

Die durch das unaufhaltsame Vordringen neuer Schachte nach Norden, Osten und 
Westen geschaffenen zahllosen Neuaufschliisse im Industriegebiet hatten eine Unmenge 
neuer, bedeutungsvoller Einzeltatsachen stratigraphischer und tektonischer Natur ge
bracht und unsere Vorstellung yom geologischen Bau des Ruhrbezirkes in vielen wesent
lichen Punkten gewandelt. Immer starker war die Abhangigkeit der wirtschaftlichen 
Bedeutung dieses Bezirkes von seinen naturgegebenen geologischen Grundlagen in Erschei
nung getreten. Dazu hatte sich eine Fulle fruher nicht geahnter Probleme eingestellt, 
ganz abgesehen davon, daB neben den neue Wege weisenden Fortschritten wissenschaftlich
geologischer Erkenntnis auch die Fragestellung und die Arbeitsverfahren geologischer 
Untersuchungen andere geworden waren. 

Nur eine vollige Neufassung konnte dieser Aufgabe gerecht werden. Sie baut sich 
vorwiegend auf die in langen Jahren bei der Untersuchung zahlloser Aufschlusse unter 
und uber Tage an Ort und Stelle gesammelten Beobachiungen und Erkenntnisse sowie 
auf die daraus gezogenen SchluBfolgerungen auf. Dabei konnte ich mich weiter auf die 
wahrend vieler Jahrzehnte im Geologischen Museum der Westfalischen Berggewerkschafts
kasse zu Bochum zusammengetragenen stratigraphischen und tektonischen Belegstucke 
stutzen. Manche Anregungen verdanke ich auch dem im Geologischen Institut der West
falischen Wilhelms-Universitat zu Munster vorhandenen Vergleichsmaterial. DaB auch 
das sehr umfangreiche neuere und altere Schrifttum uber den Ruhrbezirk sowie das auf
schluBreiche RiBmaterial der in Betracht kommenden Zechenverwaltungen sowie des 
Markscheide-Insti~uts der Westfalischen Berggewerkschaftskasse durchgearbeitet wurde, 
bedarf kaum besonderer Erwahnung. 

Damit stellt das Werk einen Querschnitt unserer heutigen geologischen Erkenntnis 
des Ruhrbezirkes vorwiegend yom montangeologischen Standpunkte aus dar. 

1m Gegensatz zu dem bekannten Werke THEODOR WEGNERs "Die Geologie West
falens und der angrenzenden Gebiete", das sich an die fur die Geologie dieses Bezirkes 
Teilnahme zeigende Allgemeinheit wendet, richtet sich das vorliegende Buch auftragsgemaB 
in erster Linie an die Bergbeamten des Ruhrbezirkes aller Grade. Als Niederschlag 
ungezahlter unmittelbarer Beobachtungen aus dem unterirdischen Betriebe, an Bohr
und Tagesaufschlussen solI es sie in erster Linie an Beispielen aus den Erfahrungen des 



IV Vorwort. 

Bergbaues bzw. auf der Grundlage gesicherter oder kartenmaBig festgelegter Ergebnisse 
der geologischen Forschung durch Wort und Bild in die stratigraphischen und tek
tonischen Verhaltnisse der ihre engere Heimat aufbauenden Formationen und ihrer 
nutzbaren Lagerstatten, insbesondere aber des flir sie wichtigsten Ausschnittes, des 
Steinkohlengebirges, einfuhren. Es soU sie weiter mit der Entwicklungsgeschichte des ge
samten Gebietes und den besonderen GesetzmaBigkeiten der hauptsachlichsten Erschei
nungen des Steinkohlen- und Deckgebirges bekannt machen, ihnen damit die dem heu
tigen Stande unseres 'Vissens entsprechenden sachlichen Unterlagen fur eine Beant
wortung der an sie herantretenden geologischen Fragen geben und diejenigen, die 
tiefer schurfen mochten, zu eigenen Arbeiten und Vergleichen anregen. Das Buch will 
sich aber nicht minder mit den zahlreichen noch schwebenden theoretischen Problemen 
der Geologie des Bezirkes und ihrer Ziele auseinandersetzen, soweit hier nur einiger
maBen klare Vorstellungen vorhanden oder brauchbare Arbeitshypothesen aufgestellt 
sind und damit auch die theoretischen Grundlagen fur betriebliche Untersuchungen geben. 
Unterliegt es doch keinem Zweifel, daB auch fur den im unmittelbaren Betriebe stehen
den Bergmann die Beschaftigung mit ± wissenschaftlichen Fragen unter anderem petro
graphischer, fazieller, palaogeographischer, palaobiologischer oder genetischer Art von 
groBter Bedeutung sein kann, indem oft genug die Schliisselstellung zum Verstandnis 
von Problemen, die nur scheinbar rein bergbaulicher Natur sind, in der wissenschaftlichen 
Durchdringung der den Erscheinungen zugrunde liegenden geologischen Vorgange beruht. 

Aber auch fur die auf Nachbargebieten des Bergbaues Tatigen, wie Geologen, Chemiker, 
Geographen, Mineralogen, Tiefbau- und Tiefbohringenieure, Kulturbeamte, Vermessungs
techniker sowie die groBe Zahl der an den verschiedenen Arbeitsgebieten der Bergbau
industrie inteI'essierten Naturwissenschaftler aller Sonderrichtungen sowie Volkswirt
schaftler ist das Buch geschrieben. Allen diesen, vornehmlich aber dem Bergmann, Mark
scheider und Geologen, solI es neben seinem groBen, vorwiegend noch unveroffentlichten 
Tatsachenmaterial neue Erkenntnisse und noch unbekannte Zusammenhange des geo
logischen Geschehens sowie daraus abgeleitete GesetzmaBigkeiten vermitteln. Dazu sollen 
unter anderem beitragen die Darlegungen uber die Entwicklungsgeschichte des ganzen 
Gebietes, uber die Ausdehnung des flozfuhrenden Steinkohlengebirges uber den Ruhr
bezirk hinaus, uber die planmaBige Behandlung der Flora und Fauna des Karbons und 
der Kreide, uber die Stratigraphie der flOzfiihrenden Schichten auf neuer Grundlage, 
ferner uber die Chemie und Petrographie der Ruhrkohle, uber die Verhaltnisse des Ab
tragungs- und Ablagerungsraumes des Ruhrkarbons, uber das Problem der Gleich
zeitigkeit von Faltung und Sedimentation, uber die FIozstorungen und den Bewegungs
mechanismus der Steinkohlengebirgsschichten, uber das neue Bild der Oberflache des 
Karbonrumpfes unter dem Deckgebirge, uber die stratigraphische Gliederung der Kreide 
und ihre palaogeographischen Verhaltnisse, uber die neuen Erkenntnisse im Diluvium 
sowie uber die zahlreichen Gesteins- und Minerallagerstatten des Reviers. 

Der Erfullung dieses Zweckes sollen weiter die auf neuen Grundlagen entworfenen, 
zur Zeit noch fehlenden allgemeingeologischen Ubersichtstafeln sowie die stratigraphischen 
und tektonischen Ubersichtskarten dienen, die zur zweckdienlicheren Benutzung in einem 
besonderen Tafelbande vereinigt wurden. Die gleiche Absicht wird mit der Wiedergabe 
der meist noch unveroffentlichten photographischen Aufnahmen von Fossilien und 
geologischen Aufschlussen und der moglichst luckenlosen, zeitlich geordneten Zusammen
stellung des umfangreichen Schrifttums uber die Geologie des Ruhrbezirkes (im weitesten 
Sinne) seit 1806 verfolgt. 

Dabei geht das Buch durch die Behandlung vieler allgemeingeologischer Probleme 
des Karbons, die groBtenteils auch fur die Kohlenvorkommen anderer Lander bedeutungs
voll sind, in mehr als einer Beziehung uber den Rahmen einer Einzeldarstellung des 
Ruhrkohlenbezirkes hinaus. 

DaB bei der Behandlung aller dieser Fragen nach Moglichkeit auf Ausschaltung ent
behrlicher, nur dem Fachgeologen bekannter Fremdworter und Ersatz durch Worte des 
deutschen Sprachschatzes geachtet wurde, sei nur nebenbei bemerkt. 



Vorwort. v 

Obgleich nun kein Gebiet Deutschlands - schon allein durch die Unzahl von Tiefen
aufschhissen des Bergbaues und der Bohrungen - so weitgehend erschlossen sein durfte, 
wie der Ruhrbezirk, ist gerade hier die Fulle der noch ungelosten bzw. strittigen geo
logischen Fragen groBer als in irgendeinem seiner anderen Raume. 1st doch schon die 
Frage, was als wissenschaftlich gesichertes Ergebnis anzusprechen ist, und was nicht, 
gerade fur den Ruhrbezirk noch zu sehr im FluB. Man wird daher verstehen, daB es 
angesichts der hohen Zahl noch im Kampfe miteinander liegender und erst teilweise 
bis zu tieferer Erkenntnis vorgedrungener Anschauungen noch nicht moglich ist, sich 
im ersten Entwurf einer Geologie eines so groBen Gebietes wie des Ruhrbezirkes mit 
allen Problemen schlussig auseinanderzusetzen und zu einem abgeschlossenen Gesamt
bilde seines Werdens in rein dynamischer Erkenntnisweise zu gelangen. Rat doch die 
Losung dieser Aufgabe die Beantwortung zu vieler, noch ungeloster Vorfragen zur 
Voraussetzung. 

GroBer Raum ist der Behandlung der zahlreichen, stellenweise fast schon ver
gessenen Vorkommen nutzbarer Minerallagerstatten und technisch verwertbarer Gesteins
ablagerungen des engeren und weiteren 1ndustriebezirkes gewidmet worden. Reute, wo 
der drohende Mangel an bestimmten Rohstoffen sowie die starke Devisenknappheit uns 
in Verbindung mit den groBen Aufgaben des Vierjahresplanes zwingen, unser Land auf 
eigene Rohstoffgrundlagen zu stellen und die Lagerstatten des heimatlichen Bodens mehr 
als fruher heranzuziehen, urn seine Erzeugnisse der verarbeitenden 1ndustrie zuzufuhren, 
erhalten sowohl die zur Zeit auflassigen, aber noch nicht erschopften, als auch die armeren 
Vorkommen nutzbarer Mineralien und Gesteine des rheinisch-westfalischen Bezirkes wieder 
eine nationalwirtschaftliche Bedeutung. Es erscheint deshalb wichtig genug, die stark ver
streut gelegenen und sehr verschiedenartigen Einzelvorkommen im Sinne einer Bestands
aufnahme nicht nur nach Art des Minerals, geographischer Lage und geologischer Stellung 
in ubersichtlicher Weise schaubildlichfestzulegen, sondern auch im Hinblick auf ihre 
mogliche Bauwurdigkeit und Wiederinbetriebnahme oder auf ihre ± vorhandene Er
schopfung kritisch zu betrachten, damit Fehlleitungen des fur wirklich hoffige Vor
kommen notwendigen Kapitals vermieden werden. 

Der naheliegenden Versuchung, die stratigraphisch-tektonischen Befunde des west
falischen Karbons bis in die im Westen angrenzenden Kohlengebiete vergleichend zu ver
folgen, muBte im Rinblick auf das dadurch eintretende starke Anwachsen des Stoffes 
widerstanden werden. DafUr sind an den verschiedensten Stellen stratigraphische Uber
sichten eingeschaltet worden, die einen Vergleich des Ruhrbezirkes mit den anschlieBenden 
Kohlenvorkommen ermoglichen. 

Auch dem Gedanken, im AnschluB an die Darstellung der rein geologischen Verhaltnisse 
yom Stein und Bau des Ruhrkohlengebietes die mannigfaltigen, aus den naturgegebenen 
Beziehungen der Geologie zum Bergbau erwachsenen bergbaugeologischen Sonder
probleme ausgiebig zu behandeln, konnte aus Mangel an Raum nur gelegentlich und hin
weisend entsprochen werden. Hierhin gehoren unter anderem die Fragen des Einflusses 
des Bergbaues auf den Zustand des Gebirgskorpers und auf die Oberflache, weiter die 
naturlichen Bodenbewegungen rein geologischer bzw. tektonischer Natur, der Gebirgsdruck 
als Folge der Bewegungen des Gebirgskorpers unter Tage und seine Einwirkungen auf 
die Gesteinsablagerungen, die Probleme des Bergeversatzes und der Flozentgasungen, 
die Entstehung von Flozbranden, die 1nkohlungsvorgange, die Abhangigkeit der Erwar
mung des Gesteins von der geothermischen Tiefenstufe, die verschiedenartigen geophysi
kalischen Verfahren zur Untersuchung des Aufbaues des Steinkohlengebirges sowie seiner 
Storungen und der Lagerstatten des Bezirkes, die Einwirkungen des Abbaues auf das 
Grundwasser u. a. m. Die Zahl dieser Fragen ist im ubrigen so groB, daB ihre erschopfende 
Bearbeitung Gegenstand eines selbstandigen Werkes bilden muB. 

Urn fUr einige wichtige, rein geologisch-wissenschaftliche Sonderfragen des Ruhr
bezirkes den letzten Stand unserer Erkenntnis aufzuzeigen, habe ich die Bearbeitung 
dieser Gebiete in die Hande mit dem Stoff besonders vertrauter Fachgenossen gelegt. 

Da das Bild lebendiger wirkt als das Wort, wurde unter Berucksichtigung der 
dem Buche gestellten Aufgaben groBte Sorgfalt auf die Ausstattung des Textes mit leicht 
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verstandlichen Linearzeichnungen und anschauungsfordernden Blockraumdarstellungen, 
ferner mit Ubersichtskarten und Schichtenschnitten sowie mit Lichtbildaufnahmen be
zeichnender Versteinerungen und wichtiger geologischer Aufschlusse uber und unter Tage 
gelegt. Fossilabbildungen, vornehmlich nach Urstiicken aus dem Geologischen Museum 
der Berggewerkschaftskasse angefertigt, sind im wesentlichen nur insoweit beigegeben 
worden, als sie in Ablagerungen auftreten, die auch tatsachlich im Bergbaubetriebe des 
Ruhrbezirkes durchortert werden. Die Beigabe des reichen Bildstoffes, von dem ich 
nur das ganzseitige Landschaftsbild der Steinkohlenzeit aus der Kunstlerhand meines 
Bruders WILLY KUKUK (Dusseldorf) namentlich nennen mochte, solI dazu beitragen, 
auch in weiteren Kreisen Verstandnis und Liebe fur das Sein und Werden des noch viel 
zu wenig bekannten Bodens der Heimat zu erwecken, der ja kein Ie bIoses Felsgerust, 
sondern das Ergebnis eines uberaus schicksalsvollen Werdegangs ist. In den Raster
bildern handelt es sich durchweg um bisher noch nicht veroffentlichte Aufnahmen, die, 
falls keine besonderen Angaben vorliegen, von Herrn BURKHARDT oder Frl. Dr. WOLANSKY 
auf meine VeranIassung hergestellt worden sind. Die als Strichatzungen erschienenen 
Tafeln und Textabbildungen wurden fast volIstandig auf Grund eigener Entwurfe bzw. 
unter Zugrundelegung von Grubenrissen odeI' MeBtisch blattern der Geologischen Landes
anstalt reingezeichnet. 

So ist das Buch, das, abgesehen von seinem durch die gestellte Aufgabe gewiesenen 
Ziel, dem Wortlaut nach nichts mehr mit dem alten Werke gemein hat, nicht nur 
dem Umfange nach viel starker, sondern auch dem Inhalte nach erheblich reich
ha1tiger geworden, zumal hier viele Gebiete und Fragen behandelt worden sind, die in 
Band I des alten Sammelwerkes uberhaupt nicht oder nur untergeordnet zur Erorterung 
gestanden haben. Dabei bin ich mir wohl bewuBt, daB trotz allen Bemuhens und des 
Versuches einer moglichst vollstandigen Berucksichtigung alIer Erscheinungen und 
GesetzmaBigkeiten noch manche Unvollstandigkeiten und Fehlschliisse verblieben sind. 
Fur jeden sachlichen Hinweis auf vorhandene Mangel werde ich verbunden sein. 

Es bleibt mir noch ubrig, allen denen Dank abzustatten, die das Werk gefordert 
haben. Meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern fur die Beisteuerung der wertvollen 
Beitrage herzlichst zu danken, ist mil' eine besonders angenehme Pflicht. Es sind die 
Herren: 

Professor Dr. BREDDIN, Aachen (Quartar des Ruhrbezirkes), 
Professor Dr. GOTHAN, Berlin (Pflanzenreste des Karbons), 
Professor Dr. HIRMER, Munchen (Pflanzenfuhrung der Torfdolomite), 
Privatdozent Dr. KELLER, Essen (Fazies, Insektenreste und Fischfauna des Ruhr

karbons), 
Bergassessor Dr.-lng. KUHLWEIN, Bochum und Dipl.-lng. Dr.-lng. HOFFMANN, Saar-

brucken (Petrographie der Kohle), 
Professor Dr. OBERSTE-BRINK, Essen (Bewegungsvorgange des Karbons), 
Professor Dr. H. SCHMIDT, Gottingen (Marine Reste des Karbons), 
Dr. SCHRODER, Berlin (Kluftmineralien des Karbons), 
Professor Dr. WEHRLI, Munster (SuBwasserreste und GliederfuBer des Karbons), 
Chemiker Dr. WINTER, Bochum (Chemie der Kohle) und 
Fraulein Dr. WOLANSKY, Bochum (Palaogeographie der Oberen Kreide). 

Mein Dank gilt ferner zahlreichen geologisch interessierten Mannern des Ruhr
bergbaues (Bergwerksdirektoren, Markscheidern, Geologen, Chemikern und Gruben~ 
betriebsbeamten) fur Mitteilungen von Grubenaufschlussen, fur Uberlassung von zeich
nerischen und bildlichen Darstellungen, von Fossil- und Gesteinsbelegstiicken sowie von 
statistischen Angaben und Analysen. Ihre Vielzahl macht es mir unmoglich, ihre Namen 
im einzelnen aufzufuhren. Dankbar bin ich auch fur manche Auskunfte und Hinweise, 
die mir seitens befreundeter Geologen und del' im Bezirk kartierenden Beamten der 
PreuBischen Geologischen Landesanstalt geworden sind. Aus ihrer groBen Menge mochte 
ich nur meines verstorbenen KolIegen, Professor Dr. WEGNER, Munster, des Herrn 
Professor Dr. JONGMANS, Heerlen, des fruheren Prasidenten der Landesanstalt, Herrn 
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Geh. Bergrat Professor Dr. KRUSCH, del' Herren Landesgeologen Professor Dr. GOTHAN, 
FLIEGEL, BARTLING t, WUNSTORF und PAECKELMANN, Berlin, gedenken. Dem PreuBischen 
Oberbergamte zu Dortmund und dem Verein fiir die bergbaulichen lnteressen zu Essen 
habe ich fiir die Uberlassung einschlagigen Schrifttums, die Vermittlung geologischer 
Aufschliisse und die Bereitstellung von Druckstocken Dank zu sagen. 

Gerne erinnere ich mich weiter der Hilfe, die ich durch die in langen Jahren mit 
groBem Verstandnis aufgesammelten Fossilien und gewissenhaften Beobachtungen des 
bekannten Sammlers und Bergmanns Herrn B. F ALK, Liinen, sowie des Herrn FRIEDL, 
HeeBen, erhalten habe. Ebenso bin ich dem verstorbenen Herrn Konrektor LAURENT, 
Horde, fiir Fiihrungen im Gelande, Fossiliiberweisungen und wichtige Angaben iiber 
die Kreide des engeren Bezirkes zu Dank verbunden, wahrend ich Herrn PAUL, Essen, 
fiir fachliche Auskiinfte iiber das Unterkarbon verpflichtet bin. 

Nicht zum wenigsten habe ich fUr die wertvolle Unterstiitzung zu danken, die mil' 
durch die Westfalische Berggewerkschaftskasse zu Bochum, besonders aber durch ihren 
verstorbenen Vorsitzenden, Herrn Bergassessor Dr.-Ing. e. h. O. KRAWEHL, seinen Nach
folger, Herrn Generaldirektor Bergassessor W. KESTEN, sowie den derzeitigen Vor
sitzenden, Herrn Bergwerksdirektor Bergassessor H. EICHLER, zuteil geworden ist, die 
durch ihr meiner Arbeit stets zugewandtes personliches Interesse die Herausgabe des 
Werkes wesentlich gefordert haben. Nicht minder dankbar erkenne ich das groBe Ver
standnis an, das die Geschaftsfiihrer der Westfalischen Berggewerkschaftskasse in Person 
des langjahrigen friiheren Direktors del' Bochumer Bergschule, Herrn Professor Dr.-Ing. 
e. h. FR. HEISE, seines vor kurzem verstorbenen Nachfolgers, Herrn Professor Dr.-Ing. e. h. 
FR. HERBST, und des derzeitigen Direktors, Herrn Oberbergrat TH. KEYSER, meinem 
Buche entgegengebracht haben. 

Namentliche Anerkennung mochte ich auch den mit mil' in jahrelanger gemeinsamer 
Arbeit verbundenen Hilfskraften zollen, in erster Linie Herrn Biirovorsteher FR. BURK
HARDT fiir seine verstandnisvolle Mitarbeit und die mit groBem Geschick hergestellten 
Reinzeichnungen del' Tafeln und Textabbildungen sowie fiir die Anfertigung zahlreicher 
photographischer Aufnahmen. Weiter danke ich fiir die wertvolle Hilfe, die mir durch 
Rat und Tat meines wissenschaftlichen Mitarbeiters, Frl. Dr. D. WOLANSKY, bei meinen 
Arbeiten und insbesondere beim Lesen der Korrekturen, durch Lichtbildaufnahmen, 
beim Zusammenstellen des Schrifttums und der Anlage der lnhaltsverzeichnisse zuteil 
geworden ist. Auch meinem Freunde, Herrn Bergwerksdirektor Bergassessor L. GRAFF, 
Kurl, bin ich fiir seine sachliche Mithilfe beim Lesen der Fahnen sehr verpflichtet. 
Dankbar bin ich ferner den Herren Dr.-Ing. SCHONMULLER, Bibliothekar HENKER t und 
Dr. G. HERBST, die mich zeitweise, unter anderem in der Sammlung del' Literatur, 
unterstutzt haben. 

Aufrichtigen Dank schulde ich schlieBlich auch dem Verlage, del' durch die Beriick
sichtigung alIer meiner Wiinsche und die vortreffliche Ausstattung dem Buche das fest
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1. Abschnitt. 

Allgemeine Einfuhrung. 
A. Geographische, hydrographische, siedlungs- und 

verwaltungstechnische Verhaltnisse des Rbeinisch -W estfalischen 
Industriebezirkes (Ruhrgebiet). 

Obwohl der Ruhrbezirk das bekannteste Gebiet unseres Vaterlandes ist, stellt er doch 
keine fest umrissene geopolitische GroBe dar. Vielmehr versteht man darunter ganz 
allgemein das Steinkohlen- und Industriegebiet rechts des Rheins zwischen Ruhr und 
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Abb.1. Entwicklung des Rubrbezirkes seit dem Jahre 1850. 

Lippe. Dieser Begriff deckt sich in etwa mit der Ausdehnung des in Bau stehenden Stein
kohlenvorkommens, mit dem es schicksalhaft verbunden ist. Als Teile der niederrheinisch
westfalischen Steinkohlenablagerung kann man auch noch das linksrheinische Steinkohlen
revier sowie das Osnabrucker Kohlengebiet zum Ruhrbezirk stellen. 

Der nach seinen geologischen Grundlagen stetig nordwarts, aber auch nach W 
strebenden Entwicklung des Bergbaues folgend, hat sich die Begrenzung des engeren 
Ruhrbezirkes im Laufe der Zeit stark erweitert. UmfaBt das 1850 erst rd. 600 km2 

messende Gebiet doch heute schon rd. 4575 km2 (s. Abb. 1). Seine Grenzen werden etwa 
Kukuk, Geologie. I 
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Geographische, hydrographische, siedlungs- und verwaltungstechnische Verhaltnisse. 3 

von der Verbindungslinie der Orte Wesel-Dorsten-Beckum-Unna-Schwerte
Herzkamp-Kettwig-Mors-Wesel gebildet (s_ Abb. 1). 

Einige wenige ZaWcnangaben mogen die tiberragende wirtschaftliche Stellung dieses Gebietes vor Augen 
ftihren, dessen Grundlage Kohle und Eisen sind. Rd. 75% des Roheisens und rd. 70% des deutschen Stahles 
werden in Rheinland-Westfalen erzeugt, wahrend man im engeren Ruhrbezirk im Jahre 1937 auf etwa 
145 Zechen rd. 127,7 Mill. t Steinkohle bei einer Belegschaft von rd. 307000 Mann gewann, d. h. etwa 70 % der 
gesamten Steinkohlenforderung von Deutschland_ Dabei ist das Ruhrgebiet mit tiber 75% an der Koks
erzeugung und mit rd. 80% an der Kohlenausfuhr beteiligt. 

Der Wert der Kohlenforderung belauft sich fUr 1936 auf weit tiber 1,1 Millrd. RM. Auch hinsichtlich der 
Erzeugung von Koks und der Nebenerzeugnisse mit einem Werte von mehr als 500 Mill. RM. im Jahre 1936 
sowie beztiglich seiner Steinkohlenvorrate steht das Ruhrrevier mit rd. 90 % an erster Stelle im deutschen 
Raum. Dieser gewaltigen Zusammenballung der wirtschaftlichen Krafte entsprechend wohnen hier, obwohl 
der Bezirk nur etwa 0,8% der rd. 554500 km2 umfassenden Bodenflache des groBdeutschen Reiches betragt, 
tiber 4,4 Mill. Menschen, d. h. etwa 6,0% der rd. 74 Mill. zahlenden deutschen Gesamtbevolkerung. Als weiterer 
kennzeichnender Ausdruck der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des Ruhrgebietes sei nur noch die Tatsache 
angefUhrt, daB der Reichsbahndirektionsbezirk Essen trotz seiner geringen Streckenlange nach Verkehrs
groBe und Betriebsstarke die erste Stelle in Deutschland einnimmt. 

Hinsichtlich der Beschaffenheit seiner Oberflache besteht der Ruhrbezirk 
im weiteren Sinne aus mehreren stark voneinander abweichenden Teilen (s. Abb. 2). 
Drei morphologisch sehr verschiedenartige Landschaftsgebiete sind es, die ihm seinen 
Stempel aufdriicken: Das Miinstersche Flachland, die Niederrheinische Bucht 
und der aus der Ebene langsam aufsteigende Nordrand des Rheinischen Schiefer
ge birges (einschlieBlich des Haarstranges). 

Das dreieckige flache Gebiet des Miinsterlandes, die sog. Kreidetafel von M iinster, 
mit den breiten Talern der Lippe, der Emscher und der Ems wird von zwei Gebirgs
systemen umrandet: im S von dem nach N sich abflachenden und von W nach 0 
sich erstreckenden Zuge des Haarstranges sowie den Erhebungen des Rheinischen 
Schiefergebirges und im 0 bzw. NO von der WNW-OSO verlaufenden Kette des 
Teutoburger Waldes sowie des NS streichenden Eggegebirges (mit dem Volmerstod, 
468 m). Nur vereinzelte Bodenwellen, wie die "Haard", die "Hohe Mark", die "Borken
berge", die "Baumberge" (mit 188 m), die "Beckumer Berge" (mit 173 m) und die "Hohen 
von Burgsteinfurt" ragen aus der sich von 0 nach W ganz flach abdachenden Miinsterschen 
Ebene heraus. Sie geht nach N in der Stromrichtung der Ems allmahlich in die ausgedehnte 
norddeutsche Tiefebene iiber. In Richtung auf den Rhein zu bzw_ nach NW vereinigt sich 
die Miinstersche Kreidetafel mit der durch den Rheinstrom beherrschten ebenen und sich 
nach NW offnenden Niederrheinischen (Kolner) Bucht und weiter mit dem hollan
dischen Tiefland. Demgegeniiber wird der kleinere siidliche Teil von den aus widerstands
fahigen Gesteinen aufgebauten Hohen des nordlichen Teiles des Rheinischen Schiefer
ge birges eingenommen, geographisch als "Bergisches" und "Sauerland" mit dem Lenne-, 
Ebbe- und dem Rothaargebirge (Kahler Asten, 841 m) bezeichnet. In dem im allgemeinen 
plateauartigen, von einzelnen "Hartlingen" iiberragten Gebiete wechseln langgestreckte 
Hohenziige und Hochflachen mit tiefeingeschnittenen engen Talern der Ruhr und ihrer 
Nebenfliisse ab. Mit ihm verschmelzend legen sich an seinen Nordrand die flachwelligen 
"Ruhrberge", das "Ardeygebirge" und der schon erwahnte sanft nach N abfallende 
"Haarstrang" an. 

Das Klima (Durchschnittswetter) des gegen NW nicht geschiitzten Bezirkes unter
liegt der Einwirkung des Ozeans. Hierdurch werden Winter- und Sommertemperaturen 
gemildert. Betragt die Durchschnittswarme (mittlere Jahrestemperatur) im Gebirgs
lande +8° C, so steigt sie in Richtung auf den Rhein auf 9~10° C, wahrend sie im 
Sauerlande auf 6° C zuriickgeht. 1m allgemeinen bringen die vorherrschenden W- (SW
und NW-) Winde dem Lande Regen. DemgemaB ist das in den niederen Teilen milde 
Klima auf den Hohen rauh. 

Die fiir die wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse des Bezirkes wichtigen Nieder
schlagsmengen, welche von der Hohenlage bzw. den WarmeverhaItnissen abhangen, 
belaufen sich imDurchschnitt auf etwa 700~800 mmjJahr. Sie wachsen ungefahr in 
Richtung von N oder NW nach S bzw. SO, d. h. auf das Gebirge zu, an. In Duisburg 
( + 32 m iiber NN) erreichen die Niederschlagsmengen im J ahresmittel 723 mm, auf 

1* 



4 I. Allgemeine Einfiihrung. 

Zeche Fiirst Hardenberg (+ 72 m iiber NN) 777 mm und in ZurstraBe bei Hagen (+405 m 
iiber NN) 1018 mm. Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Verteilung der NiederschHi.ge 
ergeben sich aus der Regenkarte nach HELLMANN und POLIS (s. Abb. 3). 

Hydrographisch liegt der Niederrheinisch-Westfalische Bergbaubezirk im Bereiche 
des Rheinstromes, in den die nach W flieBenden Fliisse : Ruhr, Emscher und Lippe miinden 
(s. Abb. 2). Die Ruhr nimmt vornehmlich die Wasser des Rheinischen Schiefergebirges 
auf, die ihr von S bzw. 0 her durch die wichtigsten Nebenfliisse: Volme (mit der Ennepe), 
Lenne, Honne, Rohr (mit Sorpe) und Mohne zuflieBen. Der nordliche Teil des Miinsterlandes 
sowie die Osnabriicker Gegend gehoren den FluBgebieten der nach N bzw. NW stromenden 
Ems und Berkel an, wahrend der siidliche und ostliche Teil des Teutoburger Waldes 

unter 700 mm 700 ·SOO 

Abb. 3. Regenkarte der Provinz WestfaJen. MittJere J"abresmenge . 
Umgez. nach HELLMANN und POLIS. 

ihre Vorflut in nordostlicher Richtung zur 
Weser finden. Zur Maas und ihren Neben
fliissen entwassert der groBere Teil des 
linksrheinischen Gebietes. Von diesen 
natiirlichen Wasserlaufen abgesehen, ver
fiigt das Gebiet auch noch iiber mehrere 
wichtige kiinstliche WasserstraBen, wie 
den Rhein-Herne-Kanal. Dazu tritt noch 
eine Reihe von ± bedeutenden Talsperren 
und Stauseen zur Bescha£fung von Trink-, 
Kraft- und Gebrauchswasser, wie die groBe 
Mohne-Talsperre (mit rd. 134 Mill. m3 

Stauinhalt), die Sorpe-Talsperre (mit 
rd. 71 Mill. m3), ferner die Glor-Talsperre, 
die Heilenbecker Talsperre, die Barmer Tal
sperre, die Ennepe-Talsperre, die Hasper 
Talsperre und die Fiillbecke-Talsperre, fer
ner der Baldeney-, Harkort- undHengstey
See, sowie einige weitere noch im Bau 
begri£fene bzw. geplante Anlagen wie der 

Kahlenberg-See, der Kettwiger See, der Hattinger See, der Herdecker See und der 
Blankenstein-See (s. Abb. 4). 

Fast ebenso verschieden wie die morphologische Gestaltung der Einzellandschaften 
und ihre klimatischen Verhaltnisse sind auch die volkischen Sonderverhaltnisse 
seiner Bewohner niedersachsischen, rheinfrankischen und hessischen Stammes, auf die 
hier nicht naher eingegangen werden kann. 

In bezug auf die Besiedlung ist das nordlich der Ruhrberge sich ausbreitende 
Flachland das Gebiet vieler volkreicher Stadte und Ortschaften, die durch ein eng
maschiges Eisenbahnnetz sowie durch groBziigige StraBenanlagen (VerbandstraBen, Reichs
autobahn) verbunden sind (s. Abb. 4). Mit rd. 960 Einwohnern auf 1 km2 ist der 
Ruhrbezirk der am dichtesten bevolkerte Teil Deutschlands. Die GroBstadte Miilheim 
(Ruhr), Essen (mit Essen-Borbeck, Essen-Katernberg, Essen-Altenessen, Essen-Karnap, 
Essen-Steele, Essen-Rellinghausen), Bochum (mit Bochum-Gerthe, Bochum-Langendreer, 
Bochum -Linden -Dahlhausen) und Dortmund (mit Dortmund -Oespel, Dortmund-Dorstfeld, 
Dortmund-Horde, Dortmund-Mengede) sind etwa am FuBe der letzten Erhebungen des 
Rheinischen Schiefergebirges bzw. des Haarstranges erbaut. Weiter nordlich in der 
Ebene liegen die Stadte Duisburg (mit Duisburg-Ruhrort, Duisburg-Meiderich, Duisburg
Hamborn), Oberhausen (mit Oberhausen-Sterkrade, Oberhausen-Holten, Oberhausen
Osterfeld), Bottrop, Gelsenkirchen (mit Gelsenkirchen-Buer), Wattenscheid, Wanne
Eickel, Herne, Kastrop-Rauxel, Unna u . a. Nach N folgen unter anderem Walsum, 
Dinslaken, Gladbeck, Westerholt, Marl, Herten, Recklinghausen (mit Recklinghausen
Siid), Ickern, Datteln, Waltrop, Brambauer, Kamen und Ahlen. Weiter nordlich an 
der Lippe liegen: Wesel, Dorsten, Haltern, Liinen, Werne, Hamm u. a. im Aufbliihen 
begriffene Stadte. Das Berg- und Hiigelland an der Ruhr beherbergt die alten, mit der 
Geschichte des friihesten Ruhrbergbaues eng verkniipften Orte, wie Kettwig, Essen-
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Werden, Essen-Kupferdreh, Hattingen, Blankenstein, SprockhOvel, Witten, Wetter, 
Herdecke, Schwerte, Frondenberg usw. Links des Rheins sind unter anderem folgende 
aufstrebende Stadte und Gemeinwesen zu nennen: Rheinhausen, Homberg, Mol's, Lint
fort, Rheinberg und Borth. Zahlreiche Schacht anlagen geben diesel' Landschaft ihr 
besonderes Geprage (s. Abb. 4). Sind diese auch scheinbar regellos uber das ganze Gebiet 
verstreut, so verraten sie schon durch ihre Lage in etwa ihre Abhangigkeit von dem 
geologischen Bau des karbonischen Untergrundes. Wie Abb. 4 zeigt , stehen die Schachte 
in den flozreichen Mulden
gebieten des Steinkohlen
gebirges besonders dicht, 
wahrend ihre Stellung uber 
den kohlenarmeren Sattel
zonen eine weit lockerere 
ist. Die groBe Menge del' 
auf del' Ubersichtskarte an
gegebenen Schachtpunkte 
vel' bietet es, ihre N amen 
im einzelnen aufzufuhren. 

Politisch gehort das 
Ruhrgebiet zu den Re
gierungsbezirken Arnsberg 
und Munster del' Provinz 
W est f a len, zum Re
gierungsbezirk Dusseldorf 
del' Rheinprovinz und 
zu den Regierungsbezirken 
Aurich und Osnabruck del' 
Provinz Hannover. 

8rlil'kSgrtnzt del" wnttili$thtn 

w~~~~~t.";Hg 
.~_.t-II. Rti(h.s9~nte 
______ Provinzorenll!! 
_ -.... _ ... ' Rc:gi'l'Ung$bu.irlu9~nzf 

~ g:=~~t~i~~i~r.ifiWtrr 

Mindtn , o , . 
I 

-- ' I 
,--' 

In bergverwaltungs
technischer Hinsicht ist 
das Ruhrgebiet dem Ober- Cl 

bergamt Dortmund 
unterstellt, das sein berg- Ul 

polizeiliches Aufsichtsrecht 
durch 21 Bergamter aus
ubt. Es sind die Berg
reviere: Hamm, Lunen, 
Dortmund I, Dortmund II, 
Witten, Castrop - Rauxel, 
Herne, Recklinghausen I, 

Abb.6. Ubersichtskarte des Bereiches der Westfalischen Berggewerkschaftskasse. 

Recklinghausen II, Gelsenkirchen, Bochum I, Bochum II, Werden, Essen I, Essen II, 
Essen III, Buer, Bottrop, Dinslaken-Oberhausen, Duisburg und Krefeld. Die Grenzen 
des Oberbergamtsbezirkes sind aus del' Abb. 5 zu ersehen. 

Uber das Ruhrgebiet erstrecken sich abel' auch noch die Verwaltungsbezirke wichtiger 
anderer Verbande, Genossenschaften und Forschungsinstitute, die ihre Aufgaben in 
Gemeinschaftsarbeit erfullen. Nul' die fur die vorliegende Arbeit in Frage kommenden 
Einrichtungen sollen hier genannt sein (s. Abb. 5). 

Etwa das gleiche Gebiet wie das des Oberbergamtsbezirkes Dortmund umfaBt del' 
Bezirk des Rheinisch- Westfalischen Kohlensyndikates zu Essen (des Haupt
wirtschaftsvertreters des ganzen Ruhrbezirkes), des Vereins fur die berg baulichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen mit seinen vielfaltigen 
Aufgaben und des Vereins zur Uberwachung del' Kraftwirtschaft del' Ruhr
zechen zu Essen. 

Das engere Bergbaurevier deckt sich weiter in etwa mit dem im Jahre 1920 gegrunde
ten, rd. 4570 km2 umfassenden Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, dem die 
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Aufgabe obliegt, die vielfaltigen Fragen der Siedlung dieses mit rd. 4,4 Mill. Menschen 
dicht bevolkerten Bezirkes nach einheitlichen Planen zu bearbeiten. Das Gebiet der 
friiher durch Bergbau versumpften Emscher wird durch die Emschergenossenschaft 
(mit dem Sitz in Essen) betreut, wahrend fiir die Reinhaltung der Ruhr, Lippe und ihrer 
Nebenfliisse der Ruhrverband, der Lippeverband sowie der Ruhrtalsperren
verein zu Essen bestimmt sind. 

Mit dem Geschaftsbereich des Oberbergamtes zu Dortmund deckt sich auch der 
Bezirk der Westfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum, deren gemein
niitzige Anstalten, Bergbau-Hilfseinrichtungen, Versuchs- und Forschungsbetriebe dem 
Nutzen des gesamten Bergbaues dienen. Auf das Ge biet dieser Berggewer kschafts
kasse (s. Abb. 6) ist die vorliegende Arbeit in erster Linie ausgerichtet 
worden. 

B. Uberblick tiber die geologische Stellnng des Rnhrgebietes 
nnd die an seinem Anfban beteiligten Formationen. 

Wenn auch noch viele Fragen ihrer Klarung harren, gehort doch der Ruhrbezirk 
zu den geologisch bestbekannten Gebieten unseres Vaterlandes. Diese Vorzugsstellung 
wird einerseits durch die zahllosen, infolge Industrie-, Kanal- und StraBenbauten sowie 
durch Steinbriiche geschaffenen ± tiefen Einschnitte, insbesondere aber durch die 
mehrere Tausende von km 2 umfassenden, bis in mehr als 1000 m Teufe reichenden und 
mit groBer Sorgfalt festgelegten unterirdischen Aufschliisse des Bergbaues bedingt. 
Andererseits ist sie dem Zusammenwirken der vielen an der Aufklarung des geologischen 
Aufbaues unseres Gebietes sowohl betrieblich als wissenschaftlich beteiligten Manner, 
und zwar vornehmlich der Bergleute, Geologen, Markscheider und Tiefbauingenieure 
zu verdanken. Hierdurch sind Beobachtungsgrundlagen geschaffen, die sich in dieser 
Vollstandigkeit und Genauigkeit in keinem anderen deutschen Gebiete finden diirften. 

Suchen wir nunmehr einen kurzen Gesamtiiberblick iiber die das Ruhrgebiet 
aufbauenden Formationen, ihre Gesteinsmachtigkeiten, ihre Untergliederung, ihre faziellen 
Erscheinungen und ihre wichtigsten Lagerstatten sowie ihre gegenseitigen Beziehungen, 
ihre Verbreitung und ihre allgemeinen Lagerungsverhaltnisse zu gewinnen (s. Abb. 7 
und Tafel II). 

Wegen der starken Schwankungen der Formationsmachtigkeiten sind in Abb. 7 nur die durchschnitt
lichen Werte angegeben worden. In fazieller Beziehung habe ich unterschieden zwischen Bildungen des 
"Landes", des "Meeres" und der "Lagunen" (Waldsumpfgebiete). Von den Vorkommen nutzbarer Mineralien 
und Gesteine sind nur die wichtigsten schematisch angefiihrt worden. 

Zwei Dinge stehen schon bei der ersten Betrachtung des geologischen Aufbaues des 
Gebietes in scharfem Gegensatz zueinander: der alte, stark gefaltete palaozoische 
Unterbau (mit den Schichten des flozfiihrenden Karbons) und der weniger bewegte 
und ungleichformig dariiber liegende Oberbau (das Deckgebirge) (s. Abb. 7). 

Wir gehen aus von dem Angelpunkt unserer Untersuchungen, dem Ruhrkarbon. 
Die Steinkohlenablagerung des Ruhrbezirkes stellt einen Teil des ausgedehnten 

meeresnahen (paralischen) Kohlengiirtels dar, der, sich an den Nordrand des sog. 
armorikanisch-variszischen Gebirges anIehnend, die Kohlenvorkommen des Osnabriicker 
Bezirkes, der linken Rheinseite und weiter Hollands, Belgiens, Frankreichs und Siid
englands umfaBt (s. Abb. 8). Hier haben sich die das Steinkohlengebirge aufbauenden 
Sedimente in einer Sammelmulde abgelagert, welche sich als Saumtiefe am Nordrande des 
zu devonisch-karbonischer Zeit gefalteten variszischen Kettengebirges herausbildete. Zwei 
von Mittelfrankreich aus "V" formig auseinanderlaufende Bogen setzen dieses Gebirge 
zusammen. Sein westlicher Ast (armorikanisches Gebirge) erstreckt sich von Siidirland 
iiber Wales und Siidengland bis ins franzosische Zentralplateau, wahrend der von hier 
abzweigende ostliche (variszische) Bogen in SW -NO-Richtung iiber das Massiv von 
Brabant durch Siid- und Mitteldeutschland bis nach Schlesien und Mahren zu verfolgen 
ist. In den Riimpfen des Rheinischen Schiefergebirges, des Harzes, der Vogesen, des 
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Abb.7. Schematischer Querschnitt durch die im Ruhrbezirk zur Ablagerung gekommenen Formationen nebst ihren wichtigsten 
Lagerstatten. 
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Schwarzwaldes, des Thuringer Waldes und des Fichtelgebirges bis zur Bohmischen Masse 
sehen wir heute die Reste dieses wahrend seines Aufstieges schon wieder abgetragenen 
alten Gebirges. Den aus Altkristallin bestehenden Kernen dieser alten Massive schlieBen 
sich kambrisch-silurisch-devonische Bogen an, die von innen nach auBen (d. h. nach 
NW, N und NO) in Zeiten jungerer variszischer Faltungsphasen entstanden sind. 

Abb.8. Verbrcitung der paralischcn und Iimnischen Steinkohlenvorkommen in Mitteleuropa. 

Dieser am Aullenrande verlaufende paralische Karbonzug steht nun sowohl hinsichtlich seiner Lage 
als auch seiner stratigraphisch-faziellen Verhaltnisse in natiirlichem Gegensatz zu den weiter im S in einer 
besonderen Senke (Saone-Saar-Saale-Graben) innerhalb der variszischen Falten entstandenen limnischen 
Kohlenvorkommen, zu denen unter anderem die Ablagerungen des franzosischen Zentralplateaus, des Saar
bezirkes, der sachsischen und der Harzer Vorkommen gehoren. Hier sind nur das oberste Oberkarbon (Stefan) 
bzw. die oberen Teile des mittleren Oberkarbons (Westfal B, C und D) entwickelt. Zu diesem seit langem 
bekannten Gegensatz der beiden Kohlenzonen tritt nach der Auffassung von QUIRING (1936) noch ein grofier 
tektonischer Unterschied. Er siehtihnals Folgeerscheinung der besonderen palaogeographischen Verhaltnisse 
in Verbindung mit der im Oberkarbon erfolgten flachen Absenkung der "nordvariszischen Grollscholle" 
nach NW und des dadurch eingetretenen Abrisses von ihrem siidostlichen Hinterlande, der "siidvariszischen 
Hauptscholle", an. Demzufolge liegt in der Nordzone ein Einbiegungs- und Pressungsstreifen am Siidrande 
einer marinen Geosynklinale vor, wahrend die Siidzone (Saone-Saar-Saale-Graben) den Einbruchs- oder Zer
rungsstreifen eines binnenlandischen Hebungsgebietes darstellt. 

Liegen die flozftihrenden Ablagerungen des limnischen Saarreviers dem alten, noch 
in der sudetischen Phase der variszischen Gebirgsbildung gefalteten Gebiete diskordant 
auf als Ablagerung eines aus einer Zerrung hervorgegangenen Senkungsgebietes, so herrscht 
im paralischen Ruhrrevier fast durchweg konkordante Lagerung zwischen den Schichten 
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des Devons, Unterkarbons und Oberkarbons. Wurden doch die gesamten Ablagerungen 
del' subvariszischen Saumtiefe vorwiegend in del' Zeit zwischen mittlerem und oberem 
Oberkarbon (d. h. in del' asturischen Phase del' variszischen Orogenese) von del' nach 
N iibergreifenden Faltung crfaBt. Hierdurch ist es im Ruhrbezirk nicht mehr zur Ab
lagerung del' jiingsten Zone des Oberkarbons, des "Stefans", gekommen. 

Das alte variszische Gebirge (Rheinisches Schiefergebirge) bildet den natiirlichen 
Grenzwall del' Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlenablagerung im Siiden. Dem
gegeniiber kann von einer scharfen Begrenzung nach W, 0 und N nicht geredet werden. 
Schon wegen seiner engen genetischen Verbundenheit mit dem Miinsterschen Becken, 
muB das Steinkohlengebirge nach diesen Richtungen mit ihm zusammen betrachtet 
werden. 

Das im S von den Faltenziigen des Rheinischen Schiefergebirges und weiter des 
Haarstranges abgeschlossene Miinstersche Becken wird, wie erwahnt, im 0 und NO 
durch das Eggegebirge und weiter durch die Hohenziige des Teutoburger Waldes ein
gefaBt (s. Tafel I). Dabei entspricht del' Rolle, welche das variszische Gebirge und del' 
Teutoburger Wald in rein orographischer Beziehung durch die Herausbildung del' Tief
ebene von Miinster spielen, ihre Bedeutung in geologischer Hinsicht als Umrandung del' 
Kreidetafel von Miinster: Tiefebene und Kreidebecken fallen annahernd zusammen. 
Bilden auf del' Siidseite die alteren Formationen des Karbons und Devons die Grenze, 
so treten auf del' NO- und O-Seite zunachst steilaufgerichtete bis iiberkippte Kreide
gesteine, weiter nach auBen hin auch altere Formationen als Rahmen auf. 

Bei del' Betrachtung des Gesamtbildes des Miinsterschen Tafellandes nimmt das 
Gebiet in NW eine besondere Stellung ein. Es handelt sich um die von Rheine aus iiber 
Ochtrup, Ahaus, Stadtlohn nach Winterswijk (Holland) sich hinziehende, meist nul' un
erheblich aus del' Ebene aufragende Reihe alterer Schichtengruppen (Buntsandstein, 
Muschelkalk, Jura). Wegen ihrer Uberdeckung mit jungen Schichten ist sie zwar noch 
nicht so eingehend erkannt, als daB ihre Bedeutung fiir die Geologie des ganzen Bezirkes 
hatte vollig erfaBt werden konnen. Immerhin sind ihre wichtigsten geologischen Grund
lagen durch die vielen Bohrungen nach Kohle auf hollandischem Boden geklart. Das 
bemerkenswerte Auftauchen diesel' Reste alterer Schichten aus del' oberen Kreide ist auf 
Auswirkungen del' saxonischen Faltung zuriickzufiihren. Hierdurch weicht das Haupt
streichen del' dort festgestellten Sattelgebilde (WNW -OSO) nicht unwescntlich von 
dem des Rheinischen Schiefergebirges (WSW -ONO) abo 

Gehen wir nun zu den Ablagerungsgebieten del' am Aufbau des Gesamtbezirkes 
beteiligten Formationen iiber. 

Wie ein Blick auf Tafel I lehrt, stellen die altesten Ablagerungen des Bezirkes, 
die Schichten des Devons, die siidliche Begrenzung des Karbons dar. Durch die jungen 
Diluvial- und Tertiargebilde del' Beobachtung iiber Tage entzogen, erstrecken sie sich 
von del' linken Rheinseite siidlich von Aachen bis in das rechtsrheinische Gebiet, wo ihre 
Nordgrenze in Sattel- und Muldenwendungen iiber Velbert, Barmen-Elberfeld, Hagen, 
Iserlohn, Meschede, Brilon weiter nach 0 verlauft. Bei Niedermarsberg verschwinden 
sie dann unter den diskordant iiberlagernden Zechstein- und Triasschichten. Ihre dem 
Unter-, Mittel- und Oberdevon angehorenden sandig-tonigen und kalkigen Ablagerungen 
bauen den dem Steinkohlengebiet siidlich vorgelagerten Rumpf des Rheinischen Schiefer
gebirges auf, del' nur noch in tief eingeschnittenen Talern die Wurzelreste bzw. den Stumpf 
des einstmals, wenn auch nicht iiberall und zu groBer Hohe aufgestiegenen Faltengebirges 
erkennen laBt. Seine Querverwerfungsspalten bergen ortlich ± reiche Erzlagerstatten, 
seine Schichten viele technisch verwertbare Gesteine. 

An den Nordrand dieses Devonzuges legen sich die flozreichen Schichten des Kar
bons an, das weiter gegen N in der Linie Duisburg-Dortmund unter dem Deckgebirge 
verschwindet (s. Tafel II). Die zu ausgedehnten, ± parallel verlaufenden und von WSW 
nach ONO streichenden Falten zusammengeschobenen Ablagerungen, deren flozfiihrende 
Mulden nach den bergbaulichen Aufschliissen von S nach N an Breite und Tiefe gewinnen, 
nehmen in dieser Richtung immer jiingere Karbonhorizonte auf. Nordlich del' erwahnten 
Linie Dortmund-Duisburg ist das im S zutage ausgehende Steinkohlengebirge diskordant 
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von jiingeren, vornehmlich der oberen Kreide angehorenden Schichten iiberlagert. Unter
halb dieser Decke ist es dann durch Bergbau und Bohrungen in immer weiterer Aus
dehnung nach NW, N und NO nachgewiesen worden. Nur in vereinzelten Vorkommen 
tritt es bei Osnabriick noch einmal zutage. Hier bestimmen im wesentlichen zwei parallel 
zueinander verlaufende, von NW nach SO streichende Sattelerhebungen den Gebirgs
aufbau: eine nordliche, durch den Steinkohlengebirgssattel des Piesberges streichende 
Aufwolbung (Piesberg-Achse) und eine siidliche, durch die Ibbenbiirener Bergplatte und 
den Hiiggel ziehende Aufsattelung (Osning-Achse). Ungeachtet der durch das Fehlen 
des obersten Oberkarbons und des Rotliegenden hervorgerufenen Liicke in dem Schichten
aufbau scheint hier zwischen dem Karbon und seinen Deckgebirgsschichten nur eine 
schwache Diskordanz zu herrschen. 

Unter den das Steinkohlengebirge iiberlagernden jiingeren Formationen ist zunachst 
der Zechstein zu nennen. Die nur auf der Schwelle von Osnabriick und am Ostrand 
des Rheinischen Schiefergebirges zutage tretenden Zechsteinschichten sind im iibrigen 
durch jiingere Schichten verhiillt. Sie spielen im NW des Bergbaubezirkes (zwischen den 
Unterlaufen der Emscher und Lippe) eine besonders wichtige Rolle, wo sie durch Boh
rungen in groBer Ausdehnung unterhalb des Buntsandsteins, der Kreide und des Tertiars, 
unmittelbar diskordant auf dem Karbon liegend, nachgewiesen worden sind (s. Tafel II). 
Hier erreicht der Zechstein einschlieBlich des iiberlagernden Buntsandsteins eine Machtig
keit bis zu mehreren hundert Metern und birgt im Gebiet des Niederrheins Steinsalz (und 
Kali)-Lager von bedeutender Machtigkeit. 

Auch Ablagerungen der Trias (Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper) sind, wie 
Tafel II zeigt, zwischen dem Teutoburger Wald und dem Wesergebirge sowie am Nieder
rhein weit verbreitet. Zusammen mit dem Zechstein bilden ihre Schichten im Nieder
rheingebiete eine nach NW einsinkende und in der gleichen Richtung machtiger werdende 
Schichtenplatte, die durch NW verlaufende Storungen in Horste, Graben und Staffeln 
zerlegt ist. 

Schichten des Juras sind gleichfalls vertreten, wenn ihnen auch nur eine verhaltnis
maBig geringe Bedeutung im Becken von Miinster zukommt, da sie nur gelegentlich durch 
Bohrungen festgestellt worden sind, wie bei Ochtrup, Ahaus, Stadtlohn, Raesfeld und 
in Graben versenkt am Niederrhein (u. a. bei Wesel). 

Ablagerungen der Unteren Kreide (Wealden, Valendis, Hauterive, Barn3me, Apt 
und Alb) kennt man nur im Gebiet des Teutoburger Waldes, der Schwelle von Winters
wijk sowie u. a. bei Hiinxe und Dorsten, d. h. vorwiegend nordlich des vermuteten 
Miinsterlander Abbruches (s. Tafel II). Stellenweise sind ihre Ablagerungen reich an 
Eisenerzen. 

Dagegen nimmt die Obere Kreide mit ihren Unterstufen (Cenoman, Turon, Emscher 
und Senon) den ganzen Raum der Miinsterschen Bucht nordlich einer Linie Duis
burg-Bochum-Unna ein (s. Tafel I). Die mit etwa 2_5 0 nach N einfallenden und an 
Machtigkeit wachsenden Deckschichten der fast ungefalteten Oberen Kreide iiberlagern 
diskordant die Sattel und Mulden des Steinkohlengebirges, wobei das ziemlich genau 
W-O verlaufende Ausgehende der Oberkreide die WSW-ONO streichenden Faltenstrange 
des Karbons schief iiberschneidet. 1m NW, d. h. im Gebiet der sog. Bruchfaltentektonik 
des saxonischen Faltungsfeldes, sind auch die Ablagerungen der Kreide gefaltet und zeigen 
herzynisch gerichtete ganz flache Sattel und Mulden. 

Das vorwiegend aus Unter-, Mittel- und Oberoligozan bestehende Tertiar ist iiber
wiegend auf die Tiefebene der Niederrheinischen Bucht beschrankt (s. Tafel II). Ver
einzelte Vorkommen sind allerdings auch in dem Winkel zwischen Rhein und Ruhr, in 
der Osnabriicker Gegend sowie langs der hollandischen Grenze bekannt geworden. Inner
halb des Rheintalgrabens wird das Steinkohlengebirge groBtenteils unmittelbar und dis
kordant von Schichten des Tertiars iiberlagert, das in diesem Gebiete die sonst herrschende 
Kreidebedeckung ersetzt. 

Eine weite Verbreitung nehmen schlieBlich die Formationen des Diluviums und 
All u vi urns ein. Sie iiberziehen als oberste und jiingste Decke die alteren Schichten, 
deren Ausstrich durch sie ortlich verdeckt wird. An der Zusammensetzung des Diluviums 
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sind teils Bildungen des sog. "nordischen" Diluviums (glazialer Natur), teils solche des 
"heimischen" Diluviums (Absatze der FlUsse und des Windes) beteiligt. Ihre Ablage
rungen und Sondererscheinungen leiten unmerklich zu den geologisch wenig bedeutungs
voUen jtingsten Schichten des Alluviums tiber. 

C. Zur Entstehungsgeschichte des Niederrheinisch-Westfalischen 
Steinkohlengebietes. 

Die Mehrzahl der groBen geologischen Geschehnisse, die den Boden Europas formte, 
hat auch den Ruhrbezirk betroffen und dort ihre unverganglichen Spuren hinterlassen. 
Es gilt also, aus ihnen die Entwicklungsgeschichte des Gebietes wieder herauszulesen. 

~es rotes 
; --- , Land 

Fr i sche 

ngt>b i rge 

Abb.9. Die Verbreituug von Wasser und Land zu Bcginn des Mitteldevons. Umgezeiclmet nach H. SCHMIDT 1936. 

Uber die alteste (archaische) Zeit der Erdgeschichte unserer engeren Reimat konnen 
wir mangels irgendwelcher heute bekannten Ablagerungen aus jenen Tagen nur wenig 
mit Sicherheit aussagen. Wahrscheinlich ist Westfalen zur Zeit des Kambriums und 
S il ur s von einem ausgedehnten Meere bedeckt. Auf dem langsam sinkenden Boden dieses 
Meeres lagern sich machtige Gesteinsschichten ab, die spater im N von der kaledoni
schen Faltung erfaBt werden. 

Die altesten im Industriebezirk (und zwar im Rheinischen Schiefergebirge) zu unserer 
Kenntnis gekommenen Schichten gehoren schon der mittleren Zeit des Palaozoikums, und 
zwar dem Silur, ganz tiberwiegend jedoch der Devonformation an. Sie sind weiter 
im S in groBer Machtigkeit (bis 10000 m) abgelagert worden. Aber schon am Nord
rande des Rheinischen Schiefergebirges, in Rohe des Velberter Sattels, scheinen die 
Schichten des Unterdevons und des unteren Mitteldevons auszukeilen, wie sich aus dem 
Auftreten eines groben Transgressionskonglomerates obermitteldevonischen Alters mit 
Gerollen alterer gefalteter Sedimente im Schwarzbachtal (ostlich von Ratingen) ergibt, 
das auf ein in der Tiefe vorhandenes kambrosilurisches Orogen in Verlangerung des ganz 
im W gelegenen Massivs von Brabant hinweist (BREDDIN 1926). 
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1m iibrigen kann man aus den faziell so verschiedenartigen, teils sandigtonigen, teils 
kalkigen Gesteinsablagerungen im Devon des Rheinischen Schiefergebirges etwa folgende 
Vorstellung von der Bildungsgeschichte dieser Ablagerungen gewinnen (s. Abb. 9). Der 
S Westfalens nebst den umgebenden Gebieten ist zur Unterdevonzeit nordlicher 
Randteil einer schon zu silurischer Zeit angelegten Senke zwischen Brabant und den 
Vogesen, die von einem von W (Frankreich) kommenden, verhaltnismaBig £lachen und 
nach 0 transgredierend vordringenden Meere iiber£lutet wird (s. Abb. 9). Dieses Meer 
wird im N durch den "alten roten Kontinent" (mit den Resten des "kaledonischen 
Gebirges") abgeschlossen, dessen Siidrand in England, Belgien, Norddeutschland und 
NordruBland liegt. Wasserreiche, von N nach S verlaufende Strome tragen in diesen 
nach W offenen und sich allmahlich verengenden Busen (die mitteldeutsche Meeres
bucht) den Abtragungsschutt des verwitterten kaledonischen Hochgebirges in Form von 
Gerollen, Sand, Schlamm und feiner Tontriibe. Zu gleicher Zeit erfolgen untermeerische 
Vulkanausbriiche, deren Spuren sich in den Keratophyrdecken des Rheinischen Schiefer
gebirges wiederfinden. 

Auf dem mobilen Boden dieser nicht einheitlichen Sammelmulde setzen sich Sand
gesteine, Tongesteine und Kalkablagerungen in einer Gesamtmachtigkeit von mehr als 
10000 m abo Epirogene, vielleicht aber auch orogene Bewegungsvorgange erzeugen in 
Verbindung mit der Herausbildung verschiedener Teilbecken - unter besonderen klima
tischen, biogenetischen und morphologischen Verhaltnissen - voneinander abweichend 
entwickelte Sedimentationsgebiete (u. a. mit "rheinischer" oder "herzynischer Fazies" 1). 
Die auf Becken- und Schwellenbildungen hindeutenden Faziesgebiete scheinen bald in 
der Richtung schrag zum heutigen Gebirgsstreichen, bald parallel mit diesem zu verlaufen. 
Sie beweisen, daB es sich stellenweise urn Gleichzeitigkeit von Sedimentation und 
Faltung handelte. 

Schon zur Zeit des jiingeren Unterdevons (prasideritische Phase DENCKMANNS) und 
spater macht sich die Herausbildung von Geantiklinalen (Inseln oder Schwellen bzw. 
Untiefen) bemerkbar, so insbesondere in Gestalt der "Siegerlander Schwelle", gewisser
maBen als nordliches Anhangsel der sog. "Alemannischen Halbinsel" (s. Abb. 9). 

Wahrend der Mitteldevonzeit scheint diese als Zubringer fiir die Sedimente, die 
das zwischen dem Nordkontinent und dieser Schwelle gelegene Sammelbecken ausfiillen, 
groBere Bedeutung zu gewinnen. SCHMIDT unterscheidet dabei zwischen dem im 0 ge
legenen inneren Teil der Bucht (mit den "stillen Meeresboden") und dem im W liegenden 
offenen bewegten Teil (mit den "frischen MeeresbOden") (s. Abb. 9). 

Haben wir es zur unteren Mitteldevonzeit in diesem Troge noch vorwiegend mit der 
Ablagerung sandigen und sandigtonigen Gesteinsmaterials (den spateren Lenneschiefern) 
zu tun, so spielt yom oberen Mitteldevon ab die Bildung von mehrere hundert Meter 
machtigen kalkigen Gesteinen die Hauptrolle. In dem £lacher werdenden Meere erwachsen 
Korallenriffe, die ahnlich den "Barrier-Riffen" zur Jetztzeit in tropischen Meeren (bei
spielsweise an der Ostkiiste Afrikas und der Nordostkiiste Australiens) sich bogenformig 
mehrere Male hintereinander anordnen. Wir erkennen sie heute in den in zahlreichen 
Steinbriichen aufgeschlossenen Vorkommen des Massenkalks wieder, der ebensosehr durch 
seinen Fossilreichtum als die vielen in ihm auftretenden Hohlen sein besonderes Geprage 
erhalten hat. In der Zeit des jiingsten Mitteldevons kommt es zu ausgedehnten unter
meerischen Ausbriichen und Ergiissen basi scher Gesteine, die ein Merkmal des nordostlichen 
Sauerlandes sind. 

Spater, in der Oberdevonzeit, dringt das Meer weiter nach 0 vor, wird aber in 
unserer Gegend £lacher. Die Sedimente werden deshalb sandiger, zumal sich auch die 
Kiiste gegen Siiden vorgeschoben hat. Infolge Auftauchens von Schwellen kommt es zur 
Au£losung des Gesamttroges in kleine Teilsynklinalen. Hierdurch bilden sich Becken
und Schwellenfazies heraus. Stellenweise schreitet die fiir das obere Mitteldevon so kenn
zeichnende Ablagerung kalkiger Absatze fort. 

1 Rheinische Fazies = terrigene machtige Ablagerungen von Grauwacken, Sandsteinen und Schiefern 
mit Zweischalern und Brachiopoden. Herzynische (bohmisch-mediterrane) Fazies = wenig machtige 
landferne kalkige Gesteine mit Trilobiten und Cephalopoden. 
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Gegen die Zeit der Wende Devon-Karbon, aber auch schon im oberen Oberdevon 
setzen im Sauerlande und im Siegerlande starke Bewegungen der Erdrinde ein, die sich 
teils in Faltungen und Heraushebungen (Sattel von Belecke und Warstein ?), aber auch in 
ZerreiBungen auBern (bretonische Phase der variszischen Orogenese). Die fur unser 
Gebiet kaum in Frage kommende gebirgsbildende Zeit wirkt sich im Schiefergebirge noch 
in der Querzone Iserlohn-Berleburg aus. Wahrscheinlich im Zusammenhange hiermit 
steigen eisen- und schwermetallhaltige Thermalwasser aus der Tiefe auf, deren Material 
sich vorwiegend in Form von Eisenerzgangen auf Verwerfungsspalten absetzt. Ortlich 
dringt auch glutflussiges Magma (die sog. Deckdiabase) nach oben. Nach allem aber sind 
die Faltungsvorgange nicht so stark, daB sie, wie fruher haufig angenommen wUl'de, die 
abgelagerten Sedimente zu einem "Hochgebirge" auftiirmen. 

Die nun folgende Steinkohlenzeit ist der Schauplatz weitreichender gebirgsbilden
der Vorgange, die das Antlitz des mittleren Europas vollig neuformen. Zu Beginn der 
Karbonzeit wird die Kuste wieder nach NO zuruckverlegt und macht dem flachen 
Meere der Unterkarbonzeit zwischen dem skandinavischen Massiv und den Gebirgen Mittel
und Suddeutschlands Platz. Hier lagern sich zunachst verhaltnismaBig geringmachtige 
marine Sedimente, und zwar organogene Kalke (sog. Kohlenkalk) ab, wahrend in den 
yom Meere weiter entfernten Teilen unter Zufiihrung feinen Abtragungsschuttes aus 
den im Aufsteigen begriffenen verwitterten Randgebieten die Ablagerungen des sog. 
Kulms mit seinen Kieselschiefern, Kieselkalken und Alaunschiefern entstehen. 

Gegen Ende des Unterkarbons, etwain der Zeit der sonst so bedeutsamen sudetischen 
Phase der variszischen Orogenese, zieht sich das Meer langsam zuruck. Der im weiteren 
Verlauf der Regression sich bildende, in standiger, wenn auch ungleichmaBig schneller 
Senkung begriffene, ausgedchnte aber schmale Raum, die sog. "subvariszische Saum
tiefe", wird nun yom Beginn der Oberkarbonzeit an mit dem Verwitterungsschutt des 
im S langsam aufsteigenden und der Abtragung unterliegenden sowie spater wohl auch 
des im N gelegenen nordatlantischen Kontinents (Palaoeuropa) gefullt. 

Es entstehen zunachst die Ablagerungen des Flozleeren, und zwar teilweise noch als 
Meeresbildungen. Allmahlich wird das Gebiet landfest. In den grundwassernahen Bil
dungsgebieten der Saumtiefe erwachsen in Zeiten sehr langsamer Absenkung des Troges 
unter Wirkung eines humiden Klimas aus uppigen Moorvegetationen einer kryptogamen 
Flora ausgedehnte Urmoore (Waldsumpfmoore). Steigert sich die Geschwindigkeit der 
Absenkung, so daB die Humusbildung mit der Senkung nicht gleichen Schritt haIten kann, 
so ersterben die Flachmoore in dem immer hoher steigenden Grundwasser und werden 
bei ruckweise eintretender schneller Senkung des Tieflandes durch den von den umran
denden Gebirgen herabgefuhrten Verwitterungsschutt zugedeckt. Jedesmal, wenn das 
weite Gebiet durch Auffullung mit Sediment wieder landfest geworden ist, wird es wieder 
von neuen Urmooren eingenommen, die beim Einsetzen schnellerer Absenkung zuge
schuttet werden. Nur gelegentlich stoBt das aus del' Saumtiefc vollig verschwundene 
Meer in das freigegebene Gebiet wieder vor, bleibt ± lange Zeit in den weiten Niederungen 
stehen und laBt seine Sedimente - die bekannten fossilfuhrenden marinen Zwischenmittel 
- zuruck. Setzen sich im Laufe langer Zeiten in der standig absinkenden subvariszischen 
Saumtiefe insgesamt mindestens rd. 5000 m und mehr machtige, vorwiegend terrestri
sche Gesteinsmittel und Floze in rhythmischem Wechsel ab, so schreitet die im S schon 
begonnene Zusammenschiebung der im Troge abgelagerten Schichten zu einem Falten
gebirge fort, wobei sich einzelne Teile aufwolben, wahrend der groBere Teil versenkt 
bleibt. Aber erst nach Ablagerung der jungsten flozfiihrenden Schichten des Westfals 
greifen Faltungsvorgange (als Auswirkungen der asturischen Phase der variszischen Ge
birgsbildung) auch auf den nordlichen Teil, die subvariszische Saumtiefe, uber. So ent
steht in dieser Vortiefe ein aus WSW-ONO streichenden schmalen Satteln und breiten 
Mulden bestehendes Faltensystem, das von annahernd gleichsinnig verlaufenden Uber
schiebungen begleitet wird. Freilich mussen wir uns von der Vorstellung frei machen, 
als wenn aus diesem groBen Sedimentationsbecken ein durch Nordwesteuropa ziehendes, 
morphologisch hochragendes Gebirge aufgestiegen sei; denn es fehIt ja an dem sonst not
wendigerweise entstehenden Gebirgsschutt. Schon fur das eigentliche variszische Gebirge 
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bestehen nach dieser Richtung Bedenken, erst recht aber fiir den Raum der subvariszischen 
Vortiefe. Infolge spater einsetzender Dehnungs- oder Zerrungsvorgange, als letztem 
orogenetischen Ereignis (saalische Phase), rei13en am Schlu13 des Oberkarbons fast quer
schlagig zu den Faltenstrangen gerichtete Kliifte auf, die das ganze Gebiet in Schollen 
zerlegen. 

Auf diese gebirgsbildenden Vorgange der Karbonzeit folgt in der Rotliegendzeit 
unter der Herrschaft eines wiistenhaften Klimas eine langere Festlandperiode mit starken 
Verwitterungsvorgangen. Die in Graben und Horste zerrissenen, karbonisch-devonischen 
Faltenziige des variszischen Gebirges werden wieder abgetragen. Trotzdem haben diese 
Zeiten bedeutender terrestrischer Einebnungsereignisse auf westfalischem Boden keine 
oder so gut wie keine Gesteinsablagerungen zuriickgelassen. Jedenfalls fehlen sichere 
Nachweise des Vorkommens von Rotliegendem im Industriebezirk, von den noch nicht 

Abb. 10. Das deutsch·euglische Zechsteinmeer als siidlichcr 
AusIaufer des permischen Skandikmeeres. Die PfeHe geben 
die Transgressionsrichtung an. Umgez. nach FREROLD und 

STILLE. Aus: Kali 1932. 

sicher erkannten Aufschliissen einer Bohrung 
bei Lippspringe und einigen anderen Stellen ab
gesehen. 

Obwohl, rein stratigraphisch gesprochen, 
die Reihenfolge der Sedimente der jungpalao
zoischen Sammelmulde noch nicht erschopft 
ist, schlie13t praktisch genommen die Geschichte 
des "Unterbaues" des Ruhrkarbons mit der 
Rotliegendzeit abo Die jiingsten Schichten des 
Palaozoikums konnen daher schon zu den Ab
lagerungen der mesozoischen Sammelmulde des 
"Oberbaues" gerechnet werden (vgl. Abb. 7). 

Gegen Ende des Rotliegenden sinkt das 
Gebiet der Steinkohlenablagerung langsam 
unter den Meeresspiegel und wird zur Zech
steinzeit von einem aus dem N, yom Skan

dik, vorsto13enden Meere iiberflutet (s. Abb. 10), das an seiner Basis ein grobes Kon
glomerat absetzt. Hierbei nimmt das deutsche Zechsteinbecken die gewisserma13en 
hammerformig gestaltete Form einer weit gro13eren Meeresbucht an, die weit nach N 
reicht. Auch die Randgebiete des eingeebneten variszischen Gebirges, nicht aber sein 
Kern, werden unter den Meeres£luten begraben. Nichts weist auf Inseln in diesem £lachen 
Zechsteinmeer hin. In dieser Flachsee schlagen sich - wie noch heute im Schwarzen 
Meere - schlammige, ortlich stark von H 2S durchsetzte Sedimente mit einer arten
armen, aber individuenreichen Fauna zu Boden. Stellenweise reichert sich der Boden
schlamm an Sul£iden an, ein Vorgang, der in Mitteldeutschland zur Bildung des erz
haltigen Kupferschiefers fiihrt. Freilich bleibt im Gebiete des niederrheinisch-westfalischen 
Raumes diese Ablagerung erzleer. Spater setzen sich mergelige Schiefer und versteine
rungsreiche Kalke abo Gegen Mitte der Zechsteinperiode kommt es zur Einengung dieses 
Raumes. Es bildet sich ein yom Meere abgeschniirtes Binnenbecken (salinare Lagune) 
mit einem wohl schon untergegliederten Boden heraus, dessen Wasserspiegel vielleicht 
unter dem des Meeres liegt. Das abgeschniirte Binnenmeer (etwa der Karabugasbucht 
des Kaspischen Meeres vergleichbar) lost sich im weiteren Verlaufe der Zechsteinzeit in 
eine Reihe - wahrscheinlich tektonisch schon vorbedingter - Salzpfannen auf. Eine 
von diesen ist der heutige niederrheinisch-westfalische Salzbezirk. Fast abgeschlossen von 
starkeren Zu£liissen, dampft unter den Wirkungen eines niederschlagsarmen ariden Klimas 
dieses Sonderbecken ein und hinterlaf3t auf dem langsam sinkenden Beckenboden ein 
machtiges Salz- und Kalilager. Lang wehende Winde lagern feinen grauen Gesteins
staub iiber dem Salz ab, der dann als Salzton die entstandene Salzlagerstatte vor der 
Auflosung schiitzt. Gegen Abschlu13 des Zechsteins wird die Sonderbucht wieder fiir 
kurze Zeit Meeresgebiet, in dem es erneut zur Ablagerung mariner Sedimente, aber nicht 
zur Ausscheidung einer "jiingeren" Salzfolge wie in Mitteldeutschland kommt. 

Uber die geologischen Verhaltnisse unserer engeren Heimat wahrend der nun folgenden 
Periode des Mesozoikums sind wir noch nicht geniigend unterrichtet. Versuchen wir uns 
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ein Bild zu machen, so diirfen wir sie uns als eine Zeit geringer gebirgsbildender Bewe
gungen bei volligem Fehlen jeder eruptiven Tatigkeit vorstellen. Wahrscheinlich ist wah
rend dieser ganzen Periode das im S gelegene Schiefergebirge Festland, das erst zur Zeit 
der kimmerischen Gebirgsbildung (Wende Jura-Kreidezeit) sich als Blockgebirge heraus
hebt. Moglicherweise sind aber auch die hier erfolgten Ablagerungen der Trias- und Jura
zeit wieder zerstort worden. Etwa gegen Ende der Kreidezeit macht sich im NO als Folge 
einer jiingeren (laramischen) Phase der saxonischen Gebirgsbildung erneut eine starkere 
Bodenunruhe bemerkbar. 

Diese Unsicherheit unserer Erkenntnis setzt mit dem Beginn des Mesozoikums ein. 
Schon iiber die Verhaltnisse zur Zeit des Buntsandsteins herrscht keine einheitliche Auf
fassung. Wahrscheinlich ist der Bildungsraum der Gesteine des unteren Buntsandsteins 
ein £laches, ungleichmaBig sinkendes Binnenbecken, in das wasserreiche wilde Fliisse und 
Wind den meist roten (lateritischen) Verwitterungsschutt aus den Randgebieten hinein
befordern, wo er sich in groBer Machtigkeit auf dem in dauernder Senkung begriffenen 
Boden ablagert. Dagegen entstehen die Gesteine des mittleren Bunten, wie die zahl
reichen Fahrten, Trockenrisse und Kreuzschichtungen beweisen, vorwiegend auf dem 
Festlande. Infolge des nunmehr immer starker sich auspragenden ariden Klimas trocknet 
das abfluBlose Gebiet aus. Wiistenstiirme durchziehen das regenarme Land, gewaltige 
Mengen roten Sandes und Staubes mit sich fiihrend, die sich ortlich wieder als Wander
diinen absetzen. Gegen Ende der Buntsandsteinperiode, in der Rotzeit, gerat das Land 
erneut unter den Meeresspiegel, der etwa den gleichen Raum wie das Zechsteinmeer ein
genommen haben diirfte. 

Die nachfolgende Muschelkalkzeit zeigt uns das Bild eines yom Ozean abge
schnittenen, £lachen, tierreichen Binnenmeeres. In der anschlieBenden Keuperperiode 
haben wir es teils mit den Ablagerungen eines flachen Binnenmeeres, teils mit kontinen
tal-fluviatilen Sedimenten zu tun. Erst am SchluB, in del' Rhatzeit, geht das Binnen
meer allmahlich wieder in den offenen Ozean iiber. 

Der schon gegen SchluB der Trias einsetzende Kampf zwischen Meer und Land findet 
mit einem Sieg des tierreichen jurassischen Meeres zur Lias-, Dogger- und Malmzeit, 
das sich in unserem Bezirk ungefahr das gleiche Verbreitungsgebiet wie das Zechstein
meer erobert hat, sein Ende. 

Von besonderer Bedeutung fiir das Verstandnis der Lagerungsver haltnisse unseres 
Gebietes erweisen sich die Auswirkungen einer von der Wende Jura-Kreidezeit bis 
in die untere Kreidezeit reichenden orogenen Periode, der sog. kimmerischen Faltungs
phase der saxonischen Gebirgsbildung. Sie kennzeichnet sich unter anderem durch die 
infolge Herausbildung nordsiidlich verlaufender Falten (kimmerische Achsen) im Gebiete 
der Egge (bei Germete, Warburg, Driburg und Horn) (s. Tafel II) eingetretene Hebung 
des Landes. Dazu treten noch Schollenbildungen und -verschiebungen am Rande del' 
Egge bei Westheim und Borlinghausen sowie im nordwestlichen Industriebezirk, mog
licherweise auch die Anlage eines Systems streichender Storungen im Ennepetal. Etwa 
in diese Zeit wird die Anlage des vermuteten "Miinsterlander Abbruchs" zu legen sein. 
Gleichzeitig erfolgte im Niederrheingebiet eine ZerreiBung der salz- und kalisalzfiihrenden 
Schichten des Zechsteins sowie des iiberlagernden Buntsandsteins in Schollen. Hierbei 
werden die Salzablagerungen in Graben versenkt und dadurch vor spaterer Zerstorung 
bewahrt. Spater tritt das Meer ganz zuriick und groBe Gebiete werden trockengelegt. 

So ist Westfalen zur untersten Kreidezeit (Wealdenzeit) vorwiegend Festland. 
Nur im N umgeben ausgedehnte Brackwasserlagunen am Rande eines Binnenmeeres 
die in der Erhebung begriffenen Festlandsrander des Teutoburger Waldgebietes. Wald
sumpfvegetationen fiihren zur Bildung ausgedehnter Moore, den heutigen Wealden
steinkohlenflozen bei Borgloh, Biickeburg, Barsinghausen, Minden u. a. Orten. 

Etwas spater - zur Neokom- und Gaultzeit - gewinnt das Binnenmeer wieder Ver
bindung mit dem offenen Ozean und schiebt sich transgredierend in mehreren VorstoBen 
wieder weiter nach S VOl', noch iiber die Linie des vermuteten Miinsterlander Abbruches 
hinaus, und nimmt etwa die gleiche Lage wie zur Jurazeit ein. 

Kukuk, Geologie. 2 
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Mit Beginn der oberen Kreidezeit kommt es dann zu einem erdgeschichtlichen 
Ereignis, das sich in diesem AusmaB zu keiner anderen Zeit mehr wiederholt. Ais Folge 
epirogenetischer Bewegungen in unserem Gebiete transgrediert das Meer zu Beginn der 
oberen Kreide weit iiber die Grenze des Unterkreidemeeres hinweg. Zeitweilig iiber
flutet es sogar den Nordrand des durch Verwitterung abgetragenen und eingeebneten 
variszischen Gebirges, dringt damit tief in den Bereich der rheinischen Masse vor und 
lagert seine Sedimente auf einer Fastebene abo Dabei bleibt die Lage der Kiistenlinie 
wahrend der Dauer der einzelnen Stufen der Kreide (Cenoman-, Turon-, Emscher- und 
Senonzeit) nicht die gleiche. In standigem Kampfe wird sie in nordsiidlicher Richtung 
bald vor- , bald riickwarts verlegt (s. Abb. ll). Etwa gegen Ende der Kreidezeit machen 

Abb. 11. PaJaogeographlsche Skizze der Kreide, entworfen nnter Mitbenutzung der Angaben von BARTLING, KAHRS und WEGNER. 

sich neue orogenetische Bewegungen als Auswirkungen der laramischen Phase der 
saxonischen Gebirgsbildung geltend. Die im N und NO der rheinischen Masse von den 
jiingeren Bildungen des Zechsteins, der Trias, des Juras und der Kreide iiberlagerten 
Schichten des allerdings nur schwach noch variszisch gefalteten karbonisehen Unter
grundes werden zu zwei ausgedehnten, herzyniseh streichenden Gebirgsketten (Osning 
und Wiehengebirge) zusammengeschoben und werden dadurch vom Meere frei. Ortlieh, 
so im Kern der Sattel (wie bei Ibbenbiiren, am Piesberg und am Hiiggel), wird hierdurch 
sogar das Karbon wieder an die Oberflache gebracht (s. Tafel II) . Bedeutungsvoll fiir 
unseren engeren Bezirk ist, daB sich diese orogenen Vorgange auch noch im NW des 
Ruhrgebietes durch Schiibe auswirken, die fast senkrecht zu den NW -SO verlaufenden 
Schollen des Ruhrbezirkes gerichtet sind. Hierbei werden stellenweise die Schollen 
langs der karbonischen Spriinge iibereinander geschoben, wobei aus alten Sprungebenen 
Uberschiebungsflachen werden. 

Wesentliche Anderungen im Bilde Mitteleuropas spielen sich dann zur Tertiarzeit 
ab (s. Abb. 12). Zu Beginn dieser Periode hat sich das Meer aus unseren Breiten zuriick
gezogen. Westfalen ist groBtenteils wieder Festland. Zur mittleren Oligozanzeit trans-
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grediert das im Eozan im N liegende Meer infolge langsamer Senkung des Bodens weit 
nach S und lagert im heutigen Bereiche der niederrheinischen Bucht und im Bergischen 
glaukonitische Sande und dunkle Tone (Septarientone) abo Noch weiter nach S riickt 
das Meer zur Oberoligozanzeit vor und schiittet mit seinen Sanden die sinkende nieder
rheinische Bucht unter diskordanter Uberlagerung der alteren Schichten zu. Gegen 
Ende des Tertiars setzen in Verbindung mit alpinen orogenetischen Vorgangen erneute 
Schollenbewegungen ein, die das Meer zum Riickzug zwingen. In den yom Meere freien, 
ausgedehnten Niederungen des gro13en Gebietes der niederrheinischen Bucht erwachsen, 
begiinstigt durch feuchtes und warmes 
Klima, neue iippige Waldsumpfmoore. 
Aus ihnen entsteht im Laufe einer 
langdauernden tektonischen Senkung 
im Bereich der niederrheinischen Bucht 
am Rande des oberoligozanen Meeres 
(paralisch) das bekannte ausgedehnte 
und machtige Braunkohlenfloz der 
Ville. Noch einmal sto13t das Meer zu 
Beginn der Miozanzeit nach S vor und 
setzt dort Sande und Tone abo Am 
Schlu13 der Miozanzeit einsetzende 
gebirgsbildende Pressungen bringen das 
Meer nun endgiiltig au13erhalb des west
falischen Raumes, das dann weit nord
lich des Wiehengebirges und der hol
landischen Grenze liegt. Gleichzeitig 
erfolgen im siidlichen Sauerlande Aus
briiche vulkanischer Massen. In der 
nun folgenden Festlandsperiode der 
Pliozanzeit verandert sich das Bild 
weitgehend. Die yom Gebirge herab
kommenden Fliisse schiitten ihre Deltas 
auf, wahrend es in flachen Senken ge
legentlich wieder zur Bildung von Wald
sumpfmooren kommt. Andererseits be
ginnen die neu entstehenden flie13enden 
Wasser das langsam aber standig auf
steigende Rheinische Schiefergebirge 
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Abb. 12. Die Kiistenlagen der tertiiiren Meere in Westdeutschland. 
Umgez. nach V. LINSTOW. 

mit seiner praoligozanen Fastebene zu zertalen. Zu dieser Zeit ist ganz Westfalen - mit 
Ausnahme bestimmter randlicher Teile - Festlandsgebiet. Gegen Ende der Tertiar
periode wird dann das Klima kiihler. 

Mit der nun folgenden Quartarzeit tritt trotz ihrer verhaltnismaBig geringen 
Dauer ein tief einschneidendes geologisches Ereignis in Erscheinung, die "Eiszeit". Infolge 
des erwahnten Temperaturriickganges vereist Nordeuropa. 

Ausgedehnte Binneneismassen schieben sich von Skandinavien her in dreimaligen 
Vorsto13en (Elster-, Saale- und Weichseleiszeit) nach S vor (s. Abb. 13). Ihre Machtig
keit mag nach dem Vorbilde Gronlands im N (Ostseegebiet) etwa 2000 m erreicht haben. 
Aber nur beim zweiten Vorsto13 iiberschreiten sie das Wesergebirge und den Teutoburger 
Wald, dringen bis zuni Haarstrang bzw. bis zur Ruhr vor und entsenden bei Kettwig, 
Steele, Witten, Dortmund u. a. a. O. Gletscherzungen in das Ruhrtal. Klimaverande
rungen lassen die Gletscher wieder abschmelzen. In den yom Inlandeis befreiten Gebieten 
Niederrhein-Westfalens bleibt eine diinne Decke von Kiesen, Sanden und Grund
morane (Geschiebemergel) zuriick, die wie ein locheriger Schleier den alteren Untergrund 
verhiillt und ihn dadurch der unmittelbaren Beobacht.ung entzieht. Zahllose aus dem 
N stammende Geschiebe (erratische Blocke oder Findlinge) kennzeichnen den au13er
sten Rand der Vergletscherung. Am Schmelzrande der Gletscherzungen entstehen die 

2* 
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bogenformig angeordneten End- und Stauchmoranenwalle. Die Ebenen und das Ge
birge werden belebt durch eine reiche Tierwelt. Dickhauter (Mammut und Rhinozeros), 
Rinder (Auerochse und Wisent), Raubtiere (Hohlenbar, Hohlenlowe, Hohlenhyane), 
Moschusochsen, Hirsche, Schweine, Pferde u. a. Tiere bevolkern das vom Eis freie Gebiet. 
Gleichzeitig tritt der Mensch auf den Plan, um sich im Kampf mit der Natur und ihren 
Geschopfen erstaunlich schnell weiterzuentwickeln. Die Fliisse setzen Schotter, Sande 
und Lehme ab, die sich teils im Rheinischen Schiefergebirge auf engem Raume, teils in 

., 
~den 

Abb.13. Karte des nordwestdeutschen Vereisnngsgebietes. 'Umgczeichnet nach WOLDSTEDT u. a. 

N und W in weiten Talebenen ablagern. Nach dem Abschmelzen der Gletscher blast der 
Wind aus den Schuttmassen Sand und Staub aus, die in Form von Flugsand und Flug
staub (LoB) Hohen und Taler uberdecken. In dieser Zeit werden durch Wirkung der 
Erosion auch noch viele andere wichtige Linien des heutigen Oberflachenbildes, ins
besondere des Rheinischen Schiefergebirges, herausgearbeitet, ferner die Gelandekanten 
der Mittelterrasse des Rheines und der Ruhr sowie die heutigen Talboden durch Ein
schneiden in die Mittelterrassen. Nur die Kreidehohen des Munsterlandes bleiben als 
zeugenbergahnliche Bildungen ubrig. 

Diese V organge lei ten uber zur Zeit des All u v i u m s mit den Ablagerungen der 
historischen und der heutigen Zeit. Es entstehen die ebenen Talboden der heutigen 
Flusse und Seen sowie die schon im Diluvium begonnenen Moore und Dunen. 
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Die ersten Anfange geologischer Untersuchungen im Niederrheinisch-Westfalischen 
Industriebezirk gehen naturgemaB vom Bergbau, und zwar vom Erzbergbau aus. Von 
seiner Tatigkeit zeugen unter anderem die in den ehemaligen Erzrevieren noch haufig 
sichtbaren "Pingen". 

Uber Lagerstatten und Gesteine unseres Gebietes berichten als alteste Autoren BRUCKMANN: Magnalia 
Dei in locis subterraneis (1727), KLIPPSTEIN: Mineralogischer Briefwechsel (1779) und NORES: Orographische 
Briefe iiber das Sauerlandische Gebirge in Westfalen (1791). 

Ein erster beachtenswerter Versuch, das Rheinisch-Westfalische Steinkohlengebirge 
nebst seiner Umgebung geologisch darzustellen, liegt in der Abhandlung des Kgl. Land
rats FRIEDRICH V. HOVEL vor. Dieser berichtet im Jahre 1806 im Westfalischen Anzeiger 
tiber "Bruchstticke und Fragen aus der westfalischen Gebirgskunde". Ftinf Jahre spater 
erscheint die erweiterte Arbeit als besondere Schrift unter dem Titel "Geognostische 
Bemerkungen tiber die Gebirge in der Grafschaft Mark". 

In dieser entwickelt V. HOVEL auf Grund eigener Beobachtungen in klarer Weise seine Ansichten uber 
die Zusammensetzung, Ausbildung und Lagerungsverhaltniss!cJ der verschiedenen Gebirgsschichten der Gegend 
von Letmathe. Seine Feststellungen decken sich trotz der beschrankten Beobachtungen und mancherlei 
irriger Auffassungen vielfach in iiberraschender Weise mit unseren heutigen Erkenntnissen. So weist er unter 
anderem auf die Konkordanz der beiden von ihm unterschiedenen Hauptgebirgsarten: Grauwacke und Kohlen
gebirge hin, gibt eine genaue Gliederung der in beiden Formationen auftretenden Schichten, behandelt das 
Verhaltnis der ersteren zu den Gebirgsschichten des Harzes, macht auf die diskordante Uberlagerung des 
Kohlengebirges durch die Mergelschiefer-Formation und dessen Fortsetzung unterhalb der letzteren aufmerk
sam und teilt zahlreiche wertvolle Einzelbemerkungen uber das Kohlengebirge mit. 

Wegen ihrer Klarheit und als erster Versuch einer einheitlichen geologischen Beschreibung unseres Ge
bietes sollte diese Abhandlung der unverdienten Vergessenheit entrissen und auf den ihr gebuhrenden Platz 
als klassische Grundlage der geologischen Erkenntnisse des Bezirkes gestellt werden. 

Als Fortschritt muB dann die Herausgabe des Werkes von NOEGGERATH: "Das Ge
birge in Rheinland-Westfalen nach mineralogischem und chemischem Bezuge" (Bonn 
1822) angesehen werden. Hier wird die Erstlingsarbeit V. DECHENs: "Bemerkungen 
tiber das Liegende des Steinkohlengebirges in der Grafschaft Mark" (als "von einem 
wackeren jungen Bergmann und Geognostiker herrtihrend") abgedruckt. V. DECHEN~ 
Ausftihrungen interessieren besonders deswegen, weil hier die Erkenntnis des generellen 
nordlichen Einfallens des Steinkohlengebirges, d. h. des Tieferwerdens der Mulden nach 
N hin, zum Ausdruck gebracht wird. 

Ais das nachste groBere Werk sehen wir das von HERON DE VILLEFOSSE (1819), das aber - abgesehen 
von einer ausfiihrlichen Aufzahlung einzelner Floze und einiger interessanter Karten - nichts wesentlich 
Neues iiber die Geologie Westfalens bringt. 

Bald darauf (1823) erscheint die zweite Arbeit V. DECHENS: "Geognostische Be
merkungen tiber den nordlichen AbfaH des niederrheinisch-westfalischen Gebirges nebst 
Karle (im MaBstab 1: 200000)". Als Erweiterung des ersten Aufsatzes ist sie neben den 
Arbeiten V. HOVELS als die wichtigste Grundlage unserer Kenntnis der geologischen 
Verhaltnisse Westfalens anzusprechen. 

Neben zahlreichen wissenswerten mineralogischen und petrographischen Einzelheiten beschaftigt sie 
sich mit einer Gliederung der am Gebirgsaufbau Westfalens beteiligten Formationen, deren einzelne Stufen 
im wesentlichen der heutigen GroBgliederung entsprechcn: 

v. DEcHEN 

Grauwackenschiefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ubergangskalkstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tonschiefer, Kieselschiefer, Ala unschiefer, pIa ttenformiger Kalkstein 
Flozleerer Sandstein . . . . . 
Steinkohlengebirge. . . . . . 
Mergel (jiingerer Flozkalkstein) . . . . . . . 

= Lenneschiefer 
= Massenkalk 
= Oberdevon und Kulm 
= F16zleeres 
= Flozfiihrendes 
= Obere Kreide 

V. DEcHEN unterscheidet auBerdem noch in der Gegend ostlich von Stadtberge (an der Diemel) den 
alteren Flozkalkstein (Zechstein) und den jiingeren Flozsandstein (Buntsandstein). Auch verschiedene 
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Grandlager (Bildungen des Diluviums und Alluviums) werden erwahnt. Von den Steinkohlengebirgsmulden 
kannte v. DECHEN bereits drei nach N tiefer werdende Hauptmulden, von denen die nordlichste auf Zeche 
Dannenbaum 76 F16ze enthalten soUte. Besonders wichtig erscheint die Abtrennung des sog. flozleeren Sand
steins als besondere Schichtengruppe von den iibrigen Gebirgsgliedern sowie der Hinweis auf pflanzliche und 
tierische Versteinerungen des Steinkohlengebirges. 

1m nachsten Jahre (1824) ftihrt BUFF den Ausdruck "Kreidegebirge" ftir den das 
Steinkohlengebirge tiberlagernden Mergel ein, den er spater in den noch heute allgemein 
gebrauchlichen Namen "Kreidemergel" umandert. In dieser Arbeit finden wir auch einen 
Hinweis auf die Moglichkeit von Salz- und Gipsvorkommen in Richtung auf den 
Niederrhein zu, der, wenn auch unzutreffend begrtindet, dadurch belangreich ist, daB die 
BUFFsche Vermutung sich wirklich bestatigt hat. 

Die eigentliche Karbongeologie setzt mit dem im Jahre 1826 in KARSTENS Archiv 
erschienenen Aufsatz: "Untersuchungen tiber die kohligen Substanzen des Mineral
reiches" ein. Hier finden wir neben allgemeinen Betrachtungen tiber die chemische Zu
sammensetzung der Kohle und ihre Einteilung in Back-, Sinter- und Sandkohle auch 
noch zahlreiche Analysen westfalischer Kohlen. Gleichzeitig wird im AnschluB an eine 
Darstellung der Lagerungsverhaltnisse der ftir die weitere Entwicklung wichtige Ge
danke ausgesprochen, daB es "mehr als wahrscheinlich ist, daB sich die reichsten Kohlen
schatze der Grafschaft Mark unter dem Mergelgebirge befinden". 

1m gleichen Jahre erscheint die Arbeit von FR. HOFFMANN: "Uber die geognostischen 
Verhaltnisse der Gegend von Ibbenbtiren und Osnabrtick", die den nordlichen Teil 
unseres Gebietes behandelt. 

AuBer dem alten Steinkohlengebirge werden hier noch das "Rotliegende", der "Mansfeldische Kupfer
schiefer", "Buntsandstein", "Muschelkalk", "Keuper" und "Gryphitenformation" unterschieden. In einem 
zweiten Bande werden die Pflanzenreste von Ibbenbiiren, vom Piesberg und vom Hiiggel untersucht und dabei 
die Vermutung der GIeichaltrigkeit der drei Karbonvorkommen geauBert. 

Von gelegentlichen Mitteilungen abgesehen, ruht nun die allgemeine geologische 
Erforschung unseres Gebietes fast ein Vierteljahrhundert bis zum Jahre 1850. In diesem 
Jahre veroffentlicht v. DEcHEN eine wichtigeArbeit ,;Uber die Schichten im Liegenden 
des Steinkohlengebirges an der Ruhr", in der zum ersten Male "Devon" und "Kohlen
kalk" nach dem Vorgange von MURCHISON und SEDGWICK (1844) als neue Schichten
gruppen unterschieden werden. 

Vier Jahre spater (1854) wird in der grundlegenden klassischen Arbeit F. ROEMERS 
"Die Kreidebildungen Westfalens" die Kreide gegliedert. 

Sie wird eingeteilt in: 
Obere Kreide; a) Senon, b) Turon mit Cenoman (Planer) (nach D'ORBIGNY). 
Gault. 
Neocom oder Hils. 

Der Essener Griinsand wird der belgischen Tourtia gleichgestellt. 

AuBerdem werden von BECKS und HosIUs wichtige Beobachtungen tiber das Tertiar 
mitgeteilt. 

1m Jahre 1855 faBt VON DECHEN in seiner "Geognostischen Ubersicht des Regierungs
bezirkes Arnsberg" die Ergebnisse aller bisherigen Untersuchungen beztiglich der alteren 
Formationen zusammen. 

Er unterscheidet vom Hangenden zum Liegenden: 

Eigentliches Steinkohlengebirge } 
Flozleerer Sandstein Kohlenformation 
Kulm oder Posidonienschiefer (mit Kieselschiefer und Plattenkalken) 
Cypridinenschiefer (mit Flinz und Kramenzel) 1 
Stringoce.phalenkalk Devon 
Lenneschlefer 
Spiriferen- Sandstein 

Die Ergebnisse seiner und seiner Mitarbeiter Forschungen finden ihren kartographi
schen Niederschlag in den von 1855-1860 im MaBstab 1: 80000 herausgegebenen Blattern 
der geologischen Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. 
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Ais sehr wichtiges Werk sei dann die Arbeit von HUYSSEN (1855): "Die Soolquellen 
des westfalischen Kreidegebirges, ihr Vorkommen und mutmaBlicher Ursprung" erwahnt. 

Wertvolle Beitrage ftir die Gesamtgeologie unseres Gebietes liefern zwei weitere 
Aufsatze v. DECHENS: "Uber den Zusammenhang der Steinkohlemeviere von Aachen 
und an der Ruhr" (1856) und "Der Teutoburger Wald, eine geognostische Skizze" (1856). 
1m Jahre 1859 erscheint als erste ausfiihrliche und zusammenhangende Beschreibung 
des eigentlichen Karbons F. H. LOTTNERS grundlegendes, noch heute wertvolles Werk: 
"Geognostische Skizze des westfalischen Steinkohlengebirges" sowie v. STROMBECKS 
"Beitrage zur Kenntnis des Planers tiber der westfalischen Steinkohlenformation". Weitere 
wichtige Arbeiten tiber die karbonische Fauna liefert R. LUDWIG (1859-1863) in den 
Arbeiten: "Die Najaden der rheinisch-westfalischen Steinkohlenformation" und "StiB
wasserbewohner aus der westfalischen Steinkohlenformation". In den sechziger und 
siebziger Jahren veroffentlicht C. SCHLUTER zahlreiche bedeutsame Abhandlungen tiber 
die "Kreidebildungen Westfalens und ihre Fossilftihrung". 1868 liefert v. ROEHL unter 
dem Titel "Fossile Flora der Steinkohlenformation Westfalens einschlieBlich Piesberg 
bei Osnabrtick" die erste wissenschaftliche Bearbeitung der karbonischen Pflanzenwelt. 
1m Jahre 1880 veroffentlicht L. ACHEPOHL eine Arbeit tiber das "Niederrheinisch-West
falische Steinkohlengebirge, Atlas der fossilen Fauna und Flora" mit manchen wichtigen 
Beobachtungen, aber auch sehr eigenwilligen Fossilbestimmungen. 

1m Jahre 1884 faBt v. DECHEN in seiner "Geologischen und palaontologischen Uber
sicht der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen" (als Erlauterung zur geologischen Karte 
von Rheinland und Westfalen) seine und seiner Mitarbeiter Untersuchungen zusammen. 
Dieses Werk darf als die wissenschaftliche Grundlage der Geologie des Gesamtbezirkes 
betrachtet werden. An weiteren bemerkenswerten Arbeiten seien unter anderem noch 
genannt : LEPSIUS "Geologie von Deutschland", I. Teil: "Das westliche und stidliche 
Deutschland", Stuttgart 1887-1892, RUNGE, "Das Ruhr-Steinkohlenbecken", Berlin 
1892, STOCKFLETH "Der stidlichste Teil des Oberbergamtsbezirkes Dortmund", Bonn 1896, 
sowie endlich FRECH: "Die Steinkohlenformation" (Sonderdruck aus Lethaea palaeozoica), 
Stuttgart 1899. Eine zusammenfassende, vielbeachtete Darstellung der geologischen 
Verhaltnisse des Ruhrbezirkes nach dem damaligen Stande des Wissens bringt dann das 
1903 erschienene sog. Sammelwer kin Nr. 1 "Geologie der Niederrheinisch-Westfalischen 
Steinkohlenablagerung", verfaBt von den Bergassessoren Dr. CREMER und MENTZEL, 
gleichzeitig ein Markstein in der geologischen Erkenntnis des Niederrheinisch-WestfaIischen 
Steinkohlenbezir kes. 

Zu Beginn des Jahrhunderts setzt die ftir die wissenschaftliche Erkenntnis der strati
graphischen und tektonischen Verhaltnisse des Bergbaubezirkes tiberaus bedeutsame, 
systematisch vorgehende geologische Kartierung des Industriebezirkes (M. 1: 25000) 
durch die PreuBische Geologische Landesanstalt ein, nachdem durch LORETZ 
(1893-1898) und DENCKMANN (seit 1900) schon wertvolle Vorarbeiten geleistet waren. 
Diese Arbeiten werden im Laufe der Zeit von BXRTLING, BENTZ, BEYENBURG, BREDDIN, 
FLIEGEL, FUCHS, HENKE, HOFFMANN, ISERT, KRUSCH, LOTZ, MULLER, PAECKELMANN, 
QUIRING, RIEDEL, SCHMIDT, STACH, UDLUFT, WUNSTORF, ZIMMERMANN II u. a. durch
gefiihrt. Die ersten "Blatter" im Karbon des Ruhrbezirkes nehmen BXRTLING, KRUSCH, 
LOTZ und MULLER auf. Ais erste Lieferung werden im Jahre 1909 die geologischen Blatter 
Dortmund, Kamen, Witten und Horde nebst Erlauterungen herausgegeben. Eine Uber
sicht der Kartierungsergebnisse im SO des Bezirkes bringt KRUSCH (1908) in seiner 
Arbeit tiber den "Stidrand des Beckens von Mtinster zwischen Menden und Witten". 
Zwei Jahre spater folgen die Blatter: Unna, Menden, Hagen, Hohenlimburg und Iserlohn 
und aus dem engeren Bezirk im Laufe der folgenden Jahre die Blatter: Bochum, Essen, 
Elberfeld, Barmen, Hattingen, Velbert, Kettwig, Mtilheim, Duisburg, Herne, Gelsen
kirchen, Mettmann u. a. nebst ihren Erlauterungen. Ais Erganzung hierzu erscheinen 
die Karten der nutzbaren Lagerstatten (1: 200000) der PreuBischen Geologischen Landes
anstalt. Soweit sie den Ruhrbezirk betreffen, sind als Bearbeiter HAUSBRAND, BRUCK, 
HOFFMANN, ISERT und SCHUNEMANN zu nennen. Etwa zu gleicher Zeit set zen die Unter
suchungen GOTHANS (1909-1935) tiber die "Pflanzenwelt des Karbons" sowie WEGNERs 
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Studien (1905-1934) uber die "Gliederung der oberen Kreide und des Diluviums" 
ein. Sie finden in zahlreichen Abhandlungen ihren Niederschlag. Es folgen eingehende 
Untersuchungen von KUKUK und MINTROP (1913) uber die im Ruhrbezirk anstehenden 
Kohlenvorrate. 

Nicht zu vergessen sei auch der von der Westfalischen Berggewerkschafts
kasse zu Bochum herausgegebenen "Flozkarten" (1 : 10000), deren Grundrisse und Profile 
wertvolle Unterlagen fur die Erfassung der Tektonik des Bezirkes liefern sowie des von 
MINTROP (1913/14) entworfenen anschaulichen "Tiefenreliefs des Ruhrreviers" (im MaB
stab I: 10000), das 1922 von SCHULTE erweitert wird. 

Eine zusammenfassende, allgemeinverstandliche Ubersicht der Geologie des Bezirkes 
verdanken wir dann BARTLING (1913) in seinem " Geologischen Wander buch fur den Nieder
rheinisch-Westfalischen Industriebezirk", das 1925 eine zweiteAuflage erlebt. Fast gleich
zeitig erscheint TH. WEGNERS aufschluBreiche "Geologie Westfalens" (1913), die 1926 in 
zweiter, erweiterter Auflage herauskommt. Sie gibt eine leicht verstandliche, auf eigenen 
Untersuchungen beruhende, reich bebilderte Darstellung der Stratigraphie und Tektonik 
sowie der Entwicklungsgeschichte der am Aufbau des Munsterschen Beckens beteiligten 
Formationen. Einen wesentlichen Fortschritt in der Erkenntnis der palaogeographischen 
Verhaltnisse der Kreide bedeutet dann BARTLINGS grundlegende Arbeit uber "Trans
gressionen, Regressionen und Faziesverteilung in der Kreide des Beckens von Munster" 
(1920). Von Bedeutung fur den Betrieb des Bergbaues sind ferner verschiedene Arbeiten 
WEGNERS (1916-1926) uber Fragen des "Spiilversatzmaterials" sowie des "Grundwassers 
und seiner Entziehung". 

Inzwischen ist auch in weiten Kreisen des Ruhrbezirkes der Sinn fur geologische Fragen 
der engeren Heimat lebendig geworden. Er auBert sich nicht nur im Erscheinen zahlreicher 
wissenschaftlicher Arbeiten auf den verschiedensten Gebieten der Geologie und der Bergbau
kunde des Ruhrreviers, sondern auch in der Grundung der Geologischen Gesellschaft 
fur den Industriebezirk (mit den Ortsgruppen Essen und Bochum). Die sprunghafte 
Entwicklung tritt auch in den Auf- und Ausbauarbeiten der geologischen Museen 
des Bezirkes, so des Museums der Westfalischen Berggewerkschaftskasse in Bochum, des 
Ruhrland-Museums in Essen, des Museums der Bergschule in Essen und weiter des geo
logischen Museums der Universitat Munster, der Heimatmuseen in Dortmund, Duisburg, 
Gelsenkirchen, Hamborn und vieler anderer Orte des Ruhrreviers in Erscheinung. Als 
Ausdruck dieses neuerwachten Interesses sind ferner die von OBERSTE-BRINK verfaBten 
geologischen Abschnitte der im Verlage der Ver. Stahlwerke seit 1929 erscheinenden wert
vollen Monographien der verschiedenen Konzernzechen (fUr die auBerdem KNEPPER und 
HAACK zeichnen) sowie die wiederholten Auflagen der bekannten Bergbaukunde von 
HEISE-HERBST zu werten. 

Als erste rein wissenschaftliche geologische Frage wird die" Tektonik des Ruhrkarbons" 
und weiter das "Problem der Gleichzeitigkeit von Sedimentation und Faltung" angefaBt: 
Ich verweise hier unter anderem auf Arbeiten von BARTLING, BOTTCHER, BREDDIN, BRUNE, 
FLIEGEL, HAARMANN, KELLER, KUKUK, LEHMANN, NEHM, OBERSTE-BRINK, QUIRING, 
SCHLEIER, SCHOLTZ, SEIDL, STACH, STILLE, WEISSNER, WUNSTORF, ZIMMERMANN II. 

Ebenso lebhaft ist das Interesse fur stratigraphische Fragen des Ruhrkarbons, 
die vornehmlich im AnschluB an die auf dem 1. internationalen KongreB fur Karbon
stratigraphie zu HeerIen (1927) aufgestellte Gliederung des Karbons, sowie auf dem 
2. KongreB zu Heerlen (1935) gefordert werden. An ihrer Untersuchung sind vorwiegend 
BARTLING, BODE, BEYENBURG, BRUNE, FIEGE, GOTHAN, HAHNE, KELLER, KUHNE, 
KUKUK, OBERSTE-BRINK, PAECKELMANN, PAUL, UDLUFT, SCHINDEWOLF, SCHMIDT, 
WUNSTORF u. a. beteiligt. AuBer den vorgenannten Arbeiten werden zahlreiche Beitrage 
zur Klarung wichtiger Einzelprobleme geliefert. Die "Chemie der Ruhrkohle und ihre 
Bildungsgeschichte" bringen Untersuchungen von FISCHER, FUCHS, GOTHAN, HOFFMANN, 
KUKUK, LEHMANN, LIESKE, PETERS, POTONIE, SCHRADER, STACH, WINTER u. a. weiter, 
Den "pflanzlichen und tierischen Resten des Karbons" widmen sich unter anderen BODE, 
F. FRANKE, GOTHAN, HAHNE, HARTUNG, HIRMER, KELLER, KUKUK, LEGGEWIE, SCHMIDT, 
WEDEKIND und WEHRLI, denjenigen der "Kreide" BEYENBURG, BOHM, FIEGE, A. FRANKE, 
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GIERS, HEINE, HEINZ, KAHRS, LOSCHER, KOPLITZ, RIEDEL, SEITZ, WEGNER u. a. Mit 
dem "Zechstein und der Trias" beschaftigen sich BREDDIN, FLIEGEL, FULDA, KUKUK, 
LANDGRABER, WUNSTORF, ZIMMERMANN II u. a. Nicht geringer ist das Interesse an der 
Bearbeitung "fazieller und tektonischer Verhaltnisse der oberen Kreide", wie die Arbeiten 
von BARTLING, BENTZ, BEYENBURG, BRED DIN, FIEGE, GIERS, HEINE, KAHRS, KUKUK, 
LOSCHER, RIEDEL, WEGNER u. a. beweisen. Mit den verschiedenartigsten Diluvialfragen 
befassen sich ANDREE, BEYENBURG, BREDDIN, KAHRS, KELLER, KUKUK, LOSCHER, 
SPETHMANN, STEEGER, STEUSLOFF, UDLUFT u. a. Seit 1933 ist als neues Arbeitsgebiet die 
"Petrographie der Kohle" auf den Plan getreten, die nunmehr systematisch untersucht 
wird. Die Ergebnisse der Studien auf diesem Gebiete finden ihren Ausdruck in den 
Arbeiten von BODE, HOFFMANN, KUHLWEIN, KRUPE, KUKUK, JENKNER, LEHMANN, 
POTONIE, SCHONMULLER, SCHWEPPE, STACH, WINTER u. a. Neben den erwahnten 
Autoren sind als Bearbeiter zahlreicher Sonderfragen unter anderem noch zu nennen: 
ANDREE, BORGER, FREE, FUCHS, HEISE, HERBST, HONERMANN, JANUS, KLUPPELBERG, 
KRATZ, LAND GRABER, LAURENT, MONNIG, PFEIFFER, RAUB, RICHTER, C. SCHMIDT, 
SEMMLER, SCHOLTZ, SCHRODER, STEINMANN, STOCKE, TILMANN, TRUMPELMANN, WOLAN
SKY, ZELTER u. a. Auf die Ergebnisse ihrer Einzeluntersuchungen wird noch in den 
betre££enden Abschnitten naher eingegangen werden. 

Trotz aller dieser Neuerkenntnisse harren aber noch zahlreiche Probleme palao
geographischer, mikropetrographischer, palaobiologischer sowie bergbaugeologischer Natur 
der Losung, fur die die Zeit mangels genugender Beobachtungsgrundlagen o££enbar noch 
nicht reif ist. Zwar sammeln sich mit dem Fortschreiten des Bergbaues und der Neu
aufschliisse durch Bohrungen in Verbindung mit immer neuen OberfHichenaufschliissen 
(durch Reichsautobahn, VerbandsstraBen, Kanale u. a.) standig neue Beobachtungen. 
Andererseits tauchen trotz schnell weiter schreitender Erkenntnisse von Teilproblemen 
immer wieder neue Fragen auf. Und so beobachten wir in den jungsten Arbeiten 
immer tiefer schurfende Versuche, die am Aufbau des Ruhrkohlengebietes beteiligten 
Formationen stratigraphisch feiner zu gliedern, ihren Entstehungsraum und ihre Bildungs
weise, insbesondere aber die der Kohlenfloze, immer klarer zu erfassen und die tekto
nischen Sonderverhaltnisse des gefalteten Karbonkorpers und der ihnen zugrunde 
liegenden Ursachen weiter zu klaren. 

II. Abschni tt. 

Das Liegende des flozffihrenden Steinkohlengebirges. 
Zum richtigen Verstandnis des Werdeganges des floz£iihrenden Steinkohlengebirges 

ist die allgemeine Kenntnis der Stratigraphie und Tektonik der flozfreien Schichten seines 
Liegenden eine notwendige Voraussetzung. Aus den Ablagerungen des Liegenden baut 
sich auch das Rheinische Schiefergebirge (als Ausschnitt des variszischen Gebirges) auf, 
dessen Nordabfall das Niederrheinisch-Westfalische Steinkohlenvorkommen angelagert ist. 
Bausteine liefern neben den Ablagerungen des flozleeren Oberkarbons und des 
Unterkarbons in erster Linie die Sedimente des Devons: 

A. Das Devon. 
1. Allgemeine Ubersicht. 

Es bedarf kaum besonderer Hervorhebung, daB trotz der groBen Bedeutung des VOl"

wiegend aus devonischen Schichten aufgebauten Schiefergebirges fur das Werden unseres 
ganzen Bezirkes die VerhiiJtnisse des Devons im S des Ruhrgebietes im Rahmen des 
vorliegenden Buches nur in groben Zugen betrachtet werden konnen. 

Durch die zur Zeit fast abgeschlossene, systematisch durchgefuhrte geologische 
Kartierung des Rheinischen Schiefergebirges seitens der PreuBischen Geologischen 
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Landesanstalt sind die Grundlagen seiner Gliederung und seiner Bildungsgeschichte gekHirt. 
Das schlieBt aber nicht aus, daB viele Einzelheiten der paHiogeographisch-stratigraphisch
tektonischen Verhaltnisse dieses Massivs auch heute noch nicht erkannt sind. 

Das im Rheinischen Schiefergebirge an die Oberflache tretende Devon ist mit seinen 
samtlichen drei Unterabteilungen zur Entwicklung gekommen, und diese in einer Voll
standigkeit und Mannigfaltigkeit der Schichtenausbildung und der sie kennzeichnenden 
fossilen Reste, die in Europa fast kein Gleichnis hat. Insgesamt handelt es sich um Ab
lagerungen, die in einer Reihe von Sonderbecken sowohl zeitlich als raumlich nebenein
ander entstanden sind. 

Wie schon oben angedeutet, besteht die weit iiberwiegende Masse der unterdevo
nischen Gesteine aus klastischen Sedimenten (mechanisch niedergeschlagenen tonigen 

Abb. 14. Aneurophyton 
germanicum KR. nnd 
WLD. Rekonstruktion 
eines Gewach~es yom 
Typ eines Banmfarnes. 
Mitteldevon von Elber
feld. Nach WEYLAND. 

und sandigen Ablagerungen) eines flachen Meeres mit schnellem 
Wechsel grob- und feinkornigen Materials, die spater unter der Ein
wirkung des machtigen Belastungsdruckes und der Warme in groBeren 
Tiefen zu Tonschiefern, Sandsteinen und Grauwacken verfestigt wurden. 
Als Absatze des Abtragungsschuttes eines im N gelegenen alten 
Kontinents stellen diese unter den verschiedenartigsten Einfliissen 
(zum Teil als Deltabildungen) entstandenen eintonigen Ablagerungen 
der Siegener und Koblenzer Stufe je nach ihrer Lage zum Festland 
kiistennahe oder kiistenferne Gesteine bzw. Wattenmeerbildungen 
dar. In diese Zeit fallen auch die altesten vulkanischen Ergiisse der 
Keratophyre der Remscheider Schichten. 

In den Schichten des Mitteldevons handelt es sich zuunterst 
um eine Reihe tonigsandiger Fazieszonen, die teils von NW nach SO 
teils SW-NO streichen. 1m oberen Mitteldevon herrschen kalkige 
Bildungen vor, die wir als Reste ehemaliger weitausgedehnter Korallen
riffe am Rande der Kontinente ansehen konnen. Sie sind vornehmlich 
auf die groBen Muldengebiete verteilt. 

Die jiingsten Bildungen des Devons, die Ablagerungen des Ober
devons, zeichnen sich durch besondere groBe Mannigfaltigkeit der 
im allgemeinen nicht sehr machtigen Gesteinsserien aus. Teils aus 
mechanischen, teils aus chemischen Sedimenten bestehend, deuten sie 
bald auf tiefes Meer, bald auf Nahe der Kiiste hin. Als weitere 

Gegensatze treten die verschiedenartigen Absatze der Becken- und Schwellenfazies in 
Erscheinung. Dabei beschranken sich die Schichten des Oberdevons auf den Nordrand 
des Rheinischen Schiefergebirges, das sie mit schmalem Bande umsaumen (s. Tafel I). 

Allgemeines Merkmal der das Schiefergebirge aufbauenden Schichten ist die ± ausgepragte, von S 
nach N abnehmende Schieferung der tonigen Gesteine (sog. Transversalschieferung), die auf eine durch 
tangentialen Druck bewirkte Verformung der Gesteine zuriickzufiihren ist. Dabei ist das geschieferte 
Gestein senkrecht zur Schieferungsebene verkiirzt, in der Ebene der Schieferung aber ausgedehnt worden 
(BREDDIN 1931/35). NaturgemaB ist die Schieferung sehr von der petrographischen Beschaffenheit des 
Gesteins abhangig und kommt um so kraftiger zum Ausdruck, je toniger es ist. Durch das Auftreten harterer 
Gesteinsbanke wird eine ± deutliche Brechung der Schieferung mit ihren die Schichten unter sehr kleinen 
Verschiebungen durchsetzenden Schieferungsflachen herbeigefiihrt. Nach STEINMANN (1930) setzt Kalk
gehalt die Schieferungsfahigkeit von Tongesteinen weniger herab als Sandgehalt. Uber die Ursache der 
Schieferung herrscht noch keine Einstimmigkeit. SOHOLTZ (1930/31) ist der Ansicht, daB sie allein auf eine 
Bewegungsmetamorphose zuriickzufiihren ist, und zwar derart, daB bei stark gefaltetem Gesteinsmaterial 
die Faltungsfahigkeit einmal aufhort und bei weiterer Beanspruchung Schieferungsflachen entstehen. Die 
Schieferung ware also gleichsam eine Fortsetzung der Faltung. BORN (1929) dagegen sieht die Griinde 
fiir den Beginn des Schieferungsvorganges im Belastungsdruck und Umkristallisationen. 

Eine genaue Aufnahme der Richtung der Schieferung devonischer Schichten durch STEINMANN (1930/31) 
hat ergeben, daB die Schieferung die Achsen der Sonderfalten unter gleichbleibendem Streichen etwa in 
Richtung N 75° 0 durchsetzt, wahrend das Achsenstreichen etwa N 60° 0 betragt, bei einem im allgemeinen 
steil nach S gerichteten Einfallen der Schieferungsflachen. STEINMANN leitet daraus den SchluB ab, daB die 
Schieferung nicht ohne weiteres als eine Funktion des faltenden Druckes anzusprechen ist. Nicht selten 
wird noch cine zweite, zur ersten ± senkrecht verlaufende Schieferung ("Schubkliiftung") beobachtet, die als 
letzte AuBerung des Druckts anzusprechen ist. Jedenfalls stellt die Schieferung ein wertvolles Hilfsmittel 
zur Deutung der variszischen Tektonik dar. 
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Neben der Schieferung spielen auch noch die das Gestein durchsetzenden "Milchquarzgange" eine Rolle, 
welche nach BREDDIN (1934) eine enge Beziehung zur Transversalschieferung besitzen. Sie entstanden naeh 
ihm dureh die mit der Sehieferung im Zusammenhang stehende Verformung der Sehichten, wodurch stark 
iiberhitztes Wasser aus dem Nebengestein ausgepreBt und in Lasung gegangenes 
Material auf Spalten wieder ausgeschieden wurdc (lateral.sekretionare Mineralaus· 
scheidung). 

Kennzeichnend ist die Sonderausbildung der Flora und Fauna 
des Devons. Durch neuere Untersuchungen an verschiedenen Stellen, 
so insbesondere im Wahnbachtal bei Siegburg (Siegener Schichten) 
und bei Elberfeld (Mitteldevon) sind gut erhaltene Pflanzenreste 
gefunden worden, deren Bildungsstatten Lagunen und Kiistensiimpfe 
gewesen sein miissen. 

Von den schon lange bekannten leitenden tierischen Resten ab
gesehen, sind auch Panzerfische und Flachwassertiere nicht 
selten. 

Die friiher wenig beachteten Pflanzenreste sind in den letzten Jahren, ins
besondere von KRAUSEL und WEYLAND (1930/36), sehr eingehend untersucht und 
beschrieben worden. Nach ihren Feststellungen handelt es sieh fast urn die 
altesten eehten "Landpflanzen" (GefaBpflanzen), die friiher unter dem Namen der 
"Psilophyten" zusammengefaBt wurden. Sie haben dadureh eine besondere wissen
sehaftliehe Bedeutung erlangt, daB man in ihnen die Vorlaufer der aus der Karbon
formation so wohlbekannten Barlapp- und Sehaehtelhalmgewaehse sowie Farne 
sieht. Hier will ieh durch einige kennzeiehnende Abbildungen das primitive Aus
sehen dieser Altpflanzen erlautern (s. Abb. 14 und 15). 

Abb. 16 zeigt eine Rekonstruktion eines der erst vor wenigen Jahren im 
Unterdevon des Wahnbaehtales bei Overath gefundenen Fisches. 

Abb. 15. Calamophyton 
primaevum KR. und WLD. 
VorJaufer eines Schachtel-
halmgewachses. Mittel

devon von Elberfeld. 
Narh WEYLAND. 

Abb.16. Pteraspis dunensis ROEMER (Modell nach GROSS). Wahnbachschichten (Unterdevon), Overath. S.W.H. 

2. Die stratigraphischen VerhiUtnisse des Devons. 
Dem nun folgenden Uberblick iiber die stratigraphischen Verhaltnisse des gesamten 

Devons des Rheinischen Schiefergebirges im einzelnen will ich eine historische Skizze 
der Entwicklung unserer Kenntnis des Devons vorausschicken. 

Die grundlegenden Ergebnisse der iilteren Gliederung des rheiniseh-westfalisehen Devons sind in des 
~-\'ltmeisters v. DECHEN geologischer und palaontologiseher Ubersicht der Rheinprovinz und der Provinz 
Westfalen (1884) zusammengestellt und auf den Blattern Diisseldorf, Liidenscheid, Berleburg, Dortmund 
und Soest der v. DEcHENschen Karte (M. 1 : 80000) zur Anschauung gebracht. 

Da die alten Formationsbezeiehnungen v. DEcHENs noeh haufig in der Literatur, insbesondere im berg
mannisehen Sehrifttum angewendet werden, sei zum besseren Verstandnis noch einmal kurz die alte Einteilung 
a ufgefiihrt : 

v. DEcHEN gliederte das Devon in: 

Oberdevon r Kramenzel 
\ Flinz 

Mitteldevon {Kalk im Hangenden der Lenneschiefer 
Lennesehiefer mit Kalksteineinlagerungen 

Unterdevon Siegener Grauwacke. 

Unter "Lenneschiefer" faBte er eine vorwiegend aus klastisehen Gesteinen (Grauwackenschiefern und 
Tonschiefern) und untergeordnet ausKalksteinen, Quarziten, Konglomeraten undArkosen bestehende machtige 
Schiehtenfolge zusammen, die vom Eifelkalk (Massenkalk) des oberen Mitteldevons konkordant iiber- und 
von der unterdevonischen Siegener Grauwacke unterlagert wird. 

GroBe Fortschritte in der Erkenntnis der stratigraphischen Vcrhiiltnisse des Devons brachten die Arbeiten 
von E. KAYSER und HOLZAPFEL sowie weitere Untersuchungen von SCHULZ, LORETZ, WALDSCHMIDT. Aber 
erst durch die Aufnahmearbeiten der PreuBischen Geologischen Landesanstalt, vornehmlich auf Grund der 
Untersuchungen von DENCKMANN, FUCHS, SPRIESTERSBACH, PAECKELMANN u. a., gelang es, dic alte Einheit 
des "Lennesehiefers" von DEcHENs (die sog. "griine Wiese" der alten Kartenblatter) unter Beriieksichtigung 
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petrographischer und faunistischer Merkmale in eine Reihe selbstandiger Stufen zu zerlegen. Diese Gliederung 
ermoglichte die Erkenntnis, daB der alte Lenneschiefer v. DECHENS sowohl silurisch-devonische Grenz
formationen als auch das altere und jiingere Unterdevon sowie das Mitteldevon umfaBt. Die Ergebnisse 
der erwahnten Forscher sind vorwiegend in den bis jetzt vorliegenden MeBtischblattern der PreuBischen Geolo
gischen Landesanstalt yom Nordrande des variszischen Gebirges (Iserlohn, Hagen, Hohenlimburg, Menden, 
Hattingen, Barmen, Kettwig, Velbert, Miilheim) sowie den weiter siidlich und siidostlich gelegenen Gebieten 
und in deren Erlauterungen zugrunde gelegt. 

Aus ihnen ergibt sich die folgende vereinfachte stratigraphische Ubersich tsgliederung des Devons: 

Oberes Oberdevon 

Oberdevon ) Mittleres Oberdevon 

Unteres Oberdevon 

W ocklumeria-Stufe {HangenbergSchiefer 
W ocklumer Kalk 

Dasberg-Schichten Obere Cypridinenschiefer 

Hemberg-Schichten {Kalkknotenschiefer 
Cypridinenschiefer 

Nehdener Schichten J Plattensandstein 
l Untere Cypridinenschiefer 
/ Matagneschichten I Flinzschiefer 

Adorfer-Schichten < Pharcicerasschichten 

lIberger Kalk l 
Dorper Kalk 

J E k b K lk Massenkalk 
s es erger a 

Anarcestes-Stufe Schwelmer Kalk 

"'U,ld,,.. J 
Oberes Mitteldevon 

l 
f 

Unterdevon t 

Obersilur 
Untersilur 

Unteres Mitteldevon 

Oberes Unterdevon 

Unteres Unterdevon 

I Obere Honseler Schichten 
Untere Honseler Schichten 

r Brandenberg-Schichten 
Maeneceras-Stufe Miihlenberg -Schichten I Hobracker Schichten 

Obere HohenhOfer Schichten 

{ 
Untere HohenhOfer Schichten 

Koblenz-Schichten Remscheider Schichten 
Rimmertschichten 

Siegener Schichten J Bunte Ebbeschichten 
Jiingere Gedinne- IObere Verseschichten 

schichten (Remscheider Konglomerat) 
Altere Gedinne-S()h. Untere Verseschichten 

Herscheider Schichten. 

Lenne-
schiefer 
(i. e. S.) 

Freilich kann die vorstehende schematische Ubersichtsgliederung den so verschiedenartigen faziellen 
VerhiHtnissen der einzelnen Gebiete des Rheinischen Schiefergebirges nicht vollig gerecht werden. Ich 
lasse daher noch eine auf Grund vieler Einzelarbeiten von BXRTLING, BRED DIN, DENCKMANN, FUCHS, HENKE, 
PAECKELMANN, QUIRING, RICHTER, H. SCHMIDT, WEDEKIND, WEGNER u. a. zusammengestellte Ubersicht 
folgen (s. Tabelle 1). 

Wir kommen nun zur Besprechung der einzelnen Unterstufen: 

a) Unterdevon. 

it) Ullteres Unterdevon 
(bzw. Silur): 

{ Siegener Schichtell 
Gedilllleschichten 

Untersilur. 
Die altesten Ablagerungen des Rheinischen Schiefergebirges, die Her s c h e ide r 

Schichten im Ebbesattel, umfassen Bildungen untersilurischen Alters. 
Als tiefstes Glied der Gedinnestufe miissen nach A. FUCHS und SCHMIDT die schiefrig

tonig-sandigen Verseschichten angesprochen werden, die unter anderem den Kern 
des sog. Remscheid-Altenaer Sattels, des bekannten, gro13en, nordlichsten Faltensattels 
des variszischen Gebirges bilden. Diese Ablagerungen sind am besten imGebiete des 
Ebbesattels aufgeschlossen, dessen Sedimente zum Teil, wie die sog. Oberen Herscheider 
Schiefer (= Untere Verseschichten), wohl schon obersilurisches Alter besitzen. 
Dariiber liegen die Oberen Verseschichten mit stellenweise gut entwickelten Kon
glomeraten (sog. Remscheider Konglomerate). Sie weisen auf die Nahe des die Sedimente 
liefernden, alten nordatlantischen Kontinents hin. Uberlagert werden sie von den ziemlich 
machtigen Bunten Eb beschichten. 
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Die Siegener Schichten, in einer Gesamtmachtigkeit von mehreren Tausend 
Metern (bis 7000 m in den Ardennen), setzen sich aus milden bis rauhflaserigen Tonschiefern 
(Dachschiefern), Grauwackenbanken, Quarziten, Sandsteinen, Arkosen undKonglomeraten 
zusammen. Die im allgemeinen arme Fauna dieser entkalkten Schichten ist ortlich reicher, 
aber fast nur in Form von Steinkernen erhalten. W. E. SCHMIDT (1907) u. a. haben sie 
naher beschrieben. HENKE (1934) gliedert diese machtige, aber eintonige Schichtenfolge 
der Siegener Schichten auf Grund der Ausbildung der Gesteine und ihrer Faunenfiihrung 
in drei Horizonte, und zwar (vom Hangenden zum Liegenden) in: 

r 
Obere Siegener Schichten = Herdorfer Schichten 

(mit Tropidoleptus carinatus) _ 

S · S h· ht Mittlere Siegener Schichten = Rauhflaser-Horizont 
legener c IC en 1 ( ·t S . ·f . ) mI ptn er pnmaevus 

Untere Siegener Schichten = Tonschiefer·Horizont 
(mit Rensselaeria CTassicosta) 

Anderer Ansicht ist BREDDIN (1932), der - vorwiegend auf Grund lithologischer Beobachtungen -
folgende Horizonte im oberen Teile der machtigen Schichten des Unterdevons im Siegener Gebiete ausscheidet, 
und zwar: Herdorfer Schichten (iiber 3000 m), Tonschieferschichten (3000--4000 m) und Seifener 
(Unkeler) Schichten (2000-3000 m). 

Diese Siegener Schichten sind es, denen wegen des Auftretens zahlreicher Spateisensteingange besondere 
wirtschaftliche Bedeutung zukommt. 

~) Oberes· Unterdevon (Koblenzschichten). 
Die Koblenzschichten werden in eine untere, erstmalig von FRECH (1889) nach

gewiesene Stufe und in eine 0 bere Stufe gegliedert. Beide bauen sich vorwiegend aus 
Schiefertonen, stellenweise wechsellagernd mit diinnplattigen Grauwackenbanken auf. 
Dabei sind die hoheren Horizonte durch machtige Quarzkeratophyre und Felsokerato
phyrdecken nebst ihren Tuffen gekennzeichnet. DENCKMANN, FUCHS und SPRIESTERS
BACH (1909) haben ihre Fossilfiihrung beschrieben. 1m Bergischen besteht diese Stufe 
hauptsachlich aus den Rimmertschichten (im Liegenden) und den Remscheider 
Schichten (im Hangenden). Wahrend die Rimmertschichten sich aus grobkonglome
ratischen quarzitischen Ablagerungen zusammensetzen, sind die Remscheider Schichten 
als graublaue flaserige Ton- und Grauwackenschiefer entwickelt. 

b) Mitteldevon. 
Das Mitteldevon umfaBt einerseits die mitteldevonischen Lenneschiefer v. DECHENS 

(im engeren Sinne) rechts des Rheines und andererseits die tiefere C al ceo I a - und die hohere 
Stringocephalenstufe links des Rheines. Stratigraphisch kann man zunachst zwei 

Oberes Mitteldevon 
(Anarcestes-Stufe) 

Unteres Mitteldevon 
(Maeneceras-Stufe) 

Eskesberger Kalk 
Schwelmer Kalk 
Obere Honseler Schichten 
Untere Honseler Schichten 

Brandenberg-Schichten 
Miihlenberg -Schichten 
Hobracker Schichten 
Obere Hohenh6fer Schichten 

} Massen
kalk 

Lenne
schiefer 
(i. e. S.) 

a) Unteres Mitteldevon. 

Stufen unterscheiden: 0 b e
res Mitteldevon (=Anar
cestes-Stufe) und unteres 
Mitteldevon (= Maene
ceras-Stufe) . 

Wir kommen daher zu 
nebenstehender von del' 
PreuB. GeoL Landesanstalt 
aufgestellten Gliederung. 

Wie oben angegeben, teilt man nach dem Vol'gange DENCKMANNS die aus Tonschiefern, 
Sandsteinen und Grauwacken bestehenden Schichten des unteren Mitteldevons in vier 
Horizonte ein, deren Namen dem FluBgebiet der Volme und Lenne entnommen sind. 
Es werden unterschieden (vom Liegenden zum Hangenden): 

Obere Hohenhiiler Schichten. Sie bestehen aus einer gleichmaLligen Folge roter und griingrauer Schiefer
tone mit vereinzelten Grauwackensandsteinbanken. Kennzeichnendes Fossil ist der Spirifer cultrijugatus. 

Hobriicker Sehichten. Die rd. 600 m machtige Schichtenfolge setzt sich aus blaugrauen Schiefern und 
vereinzelten Grauwackensandsteinen sowie "Rotschiefern" zusammen. Die bekannte Burg Altena steht auf 
diesem Gestein. 
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Miihlenberg-Sehiehten. Sie sind nur rd. 300 m machtig und werden aus festen feinkiirnigen Grau
wackensandsteinen mit vereinzelten Grauschiefern, Rotschiefern und Konglomeraten gebildet. Kennzeichnend 
fur sie ist das Auftreten der Newberria amygdala. 

Brandenberg-Sehichten. Diese Schichtenfolge zeichnet sich durch ihren lebhaften Gesteinswechsel von 
roten und griinen sandigen Schiefern sowie graugriinen Grauwackenschiefern von den eintonigen Gesteins
zonen der tieferen Schichten aus. Die rd. 500 m machtige Reihe ist reich an eingeschwemmten Resten primitiver 
GefaBpflanzen (KRAUSEL und WEYLAND 1925). Ihr hangender Teil ist als "Funklochschichten" ausgeschieden 
worden. 

Die genannten vier Schichtengruppen werden mit den Honseler Schichten des oberen Mitteldevons 
unter dem :Begriff der "Lenneschiefer i. e. S." zusammengefaBt. 

Da die Gesamtheit dieser Schichten schon aus dem Rahmen des zu behandelnden 
Gebietes fiillt, will ich auf ihre stratigraphischen und tektonischen VerhiUtnisse im ein
zeIn en nicht naher eingehen. 

j3) Obel'es Mitteldevon. 
Nach dem Hangenden zu wird die vorerwahnte Schichtenfolge des unteren Mittel

devons (Lenneschiefer im Sinne v. DEcHENs) durch die vorwiegend kalkigen Schichten 
des oberen Mitteldevons, insbesondere durch 
den sog. "Massenkalk" (Stringocephalen
kalk) , abgegrenzt. Die Ablagerungen dieser 
Zone, die mit den rd. 1500 m machtigen 
Honseler Schichten einsetzen, verraten 
noch den EinfluB des nordwarts gelegenen 
Landes. Sie zerfallen in einen oberen und 
einen unteren Horizont. Sind die unteren 
Honseler Schichten durch das Auftreten 
plattiger, bisweilen Pflanzen fiihrender 
Grauwacken mit grauen Schiefern gekenn
zeichnet, so iiberwiegen in den 0 b ere n 
graublaue Schiefer mit Kalkbanken. Letz
tere schwellen gelegentlich, wie bei Elber
feld und Barmen, zu machtigen Kalk
lagern an. Noch weiter im Hangenden 
folgen die Ablagerungen des eigentlichen 
Massenkalks. 

In der neu einsetzenden Entwicklung 
dieses massigen Kalkes offenbart sich die 
vollige Umanderung der faziellen Verhalt
nisse. An Stelle der viele tausende von Metern 
machtigen Gesteine sandig - schiefriger Art 
der Unterdevonzeit gewinnen kalkige Schich
ten die Oberhand. 

Abb.17. Felsbild "Pater und Nonne". 
Massenkalk bei Letmathe. 

Statt terrigener Schichten aus den Abschlammassen eines alten Festlandes entstehen 
machtige Kalkmassive (Korallenriffe), die den Rand des alten arktoatlantischen 
Kontinents bzw. der Siegener Schwelle umrahmen. 

Dieser sog. Massenkalk umsaumt in einem etwa 0,5-2 km machtigen, durch Quer
verwerfungen zerrissenen und durch streichende Storungen ortlich verschmtiJerten Bande 
die Schichtenfolge des Lenneschiefers (i. e. S.). 

Schon orographisch ist das Massenkalkband von den hangenden und liegenden Gebirgsgliedern scharf 
geschieden. Seine vielfach schroffen Felsen geben dem Landschaftsbilde der Gegend ein besonderes Geprage. 
lch erinnere an die Felsenbilder von Pater und Nonne bei Letmathe (s. Abb. 17), an das Felsenmeer bei Sund
wig u. a. m. Uberdies finden sich hier aile Merkmale einer Karstlandschaft, und zwar eine hochgelegene, 
aber gegeniiber den einfassenden Gebirgsgliedern mehr oder weniger tief eingesenkte wasserarme Hochflache 
mit steilen Abstiirzen zu den FluBtiilern. 1m Gegensatz zu den hiiher herausragenden und bewaldeten Hohen 
des Lenneschiefers, des Oberdevons und des Kulmbandes werden seine waldfreien, mit Lehm bedeckten 
Plateaus vorwiegend von Ackern eingenommen. Fast auf seiner ganzen Erstreckung hat der Massenkalk 
eine bedeutende Kalkindustrie ins Leben gerufen (vgl. Abschnitt XVIII: Nutzbare Gesteinsvorkommen). 
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Nach seinem Vorkommen bei Elberfeld fiihrt der Kalk auch den Namen "Elberfelder 
Kalk" , wahrend ihn v. DEcHEN noch als "Eifelkalk" bezeichnete. Eine weitere Be
nennung ist Stringoeephalenkalk (naeh dem Hauptleitfossil Stringocephalus burtini). 
Hierbei ist aber zu beaehten, daB der Massenkalk nieht mit dem Stringoeephalenkalk 
der Eifel, sondern nur mit dessen oberer Stufe gleiehzustellen ist. 

Wie schon der Name besagt, besteht der Massenkalk im Gegensatz zu den diinnen, 
plattigen Kalken des Oberdevons und Kulms aus einer 600-1000 m maehtigen Sehiehten
folge massiger (diekbankiger) mariner Kalke von feinkorniger oder grobkristalliner 
Struktur, bisweilen bituminoser Besehaffenheit und graublauer bis grausehwarzer Farbe. 
Die auf der frisehen Bruehflaehe nieht immer klar erkennbare Sehiehtung wird dureh 

Abb. 18. Horizontal geschichteter Massenkalk mit 
senkrechter Zerkliiftung und ausgewaschenen Kluft

hohlraumen bei Letmathe. 

Verwitterung meist wieder siehtbar. Die Bezeieh
nung "Massenkalk" ist daher nieht ganz zutref
fend. Sehr haufig zeigt der Massenkalkeine in 
die Augen fallende Kliiftung, die von weitem 
gesehen, den Eindruek der Sehiehtung erweekt 
(s. Abb. 18). 

Stellenweise ist del' Kalkstein von Kliiften ausgehend 
dolomitisiert worden. Del' Dolomit laBt dann bei oberflach
licher Betrachtung wedel' Schichtung noch Fossilreste, 
hochstens Steinkerne, erkennen. Seine Struktur ist auch 
nicht mehr dicht wie beim Kalkstein, sondern meist zucker
kornig und lOcherig. Auf seinen Hohlraumen finden sich 
Ausscheidungen del' verschiedensten Karbonate. Infolge 
seiner geringen Harte unterliegt er einer schnellen Verwit
terung zu Dolomitsand, so daB seine auBeren Formen weit 
gerundeter als die des Kalkes erscheinen. Ausscheidungen 
gangartigen weiBen Kalkspates in fiederformiger Anordnung 
sind nicht selten. 

Offenbar ist dieser sog. Massenkalk naeh der 
ganzen Art seiner Ausbildung, insbesondere naeh 
dem rasenbildenden Auftreten typiseher Fossilien, 
vornehmlieh von Bryozoen, Korallen und Stro
matoporiden (sehwammahnliehen Tieren), die ort
lieh ganze Banke aufbauen, als Uberrest eines 
alten Korallen-Stromatoporenriffes (Saumriffes) 
des mitteldevonischen Meeres am AuBensaum 

alter Kontinente (etwa nach der Art der heutigen Barrierriffe vor dem australisehen 
Festlande) anzusehen. 

Wir haben also in ihm Bildungen zu sehen, die in einer bestimmten Tiefenlage unter dem Meeresspiegel 
auf gleichmaBig sinkendem Untergrunde entstanden sind, und nicht zusammengeschwemmte Reste zer
storter benachbarter Riffe. Freilich besteht der Massenkalk nicht nul' aus Banken mit riffbewohnenden Tieren 
(Korallen-Stromatoporen), sondern auch aus Kalkkonglomeraten (zerriebenen Schalenresten, Kalksand, 
Korallenbrocken und Schlamm), wie sie sich ortlieh dureh Wirkung del' Brandung an del' AuBenseite del' 
Riffe bilden konnten. Jedenfalls stellen die Schichtungsflachen teils Stillstandsperioden im Aufsteigen del' 
Riffe dar, teils sind sie dureh das rasen- und teppichformige Wachstum del' erwahnten Tiervergesellschaf
tungen mit Kalkschalen hervorgerufen. 

GroB ist del' Reichtum des Massenkalkes an Versteinerungen. Er entspricht del' Bildungsgeschiehte 
del' Riffe. Es finden sich in erster Linie Korallen, und zwar Tabulaten (z. B. Favosites) und Tetrakorallen 
(z. B. Cyathophyllum, Cystiphyllum und Calceow, sandalina); ferner iiberaus haufig versehiedene Arten rasen
bildender Stromatoporen del' Gattung Actinostroma und del' Amphipora ramosa. Weiter treten auf Eneriniten 
(Cyathocrinus, Rhipidocrinus, Cupressocrinus u. a.), ferner Lamellibranehiaten, Gastropoden und Braehiopoden 
(Spirifer) , und zwar vornehmlich das Leitfossil "Stringocephalus burtini" und schlieBlich Cephalopoden 
(Clymenia, Cyrtoceras, Orthoceras) in vielen Gattungen und Arten. Dagegen fehlen die freischwimmenden 
Goniatitenformen. 

Wie erklart sich nun die groBe rd. 1000 m betragende Machtigkeit des bergischen Massenkalkes gegenuber 
del' nur rd. 650 m umfassenden Schiehtenfolge im Sauerlande? Nach PAECKELMANN dauerte die Riffbildung 
im Bergischen weit langeI' als im Sauerlande an, so daB bier auch noch die im Hangenden des Sauerlandisehen 
Massenkalkes gelegenen 0 bermitteldevonischen Schichten des Flinz und des Tentaculitenschiefers 
sowie del' unterste Teil des Oberdevons in del' Fazies des "Massenkalkes" zur Entwicklung kommen 
konnten. 
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P AECKELMANN unterscheidet im Massenkalk des Bergischen vom Hangenden zum 
Liegenden mehrere verschiedenaltrige Zonen, und zwar: 

Iberger Kalk 
Dorper Kalk 

Eskesberger Kalk 
Schwelmer Kalk 

} Unteres Oberdevon 

} Oberes Mitteldevon 

Demgegeniiber hat BREDDIN (1934) eine abweichende Auffassung geauBert. Nach seiner Annahme 
handelt es sich in den Kalkziigen des Velberter Sattels nicht urn "Kalkhorste", die auf der Grenze der ober
devonischen Flinzschiefer und Velberter Schichten an Langsstorungen aufgebrochen sind, sondern urn normale 
Einlagerungen zwischen oberdevonischen Schichten. 

BREDDIN halt daher die Namen "Eskesberger" und "Dorper Kalk" fiir entbehrlich, da sie nur Ausbildungs
formen des oberdevonischen Dornaper Kalkes seien. Auch der "Iberger Kalk" soIl nach ihm eingezogen werden 
konnen, weil aIle diese Kalke keine stratigraphische Stufe 
darstellen. Es scheint aber doch fraglich zu sein, ob diese 
Anschauungen BREDDINs zu Recht bestehen. 

Die Schichten des dem oberen Mitteldevon 
angehorenden Schwelmer Kalkes zeigen im SW 
des Bezirkes im Kern des Velberter Sattels ein 
sehr bemerkenswertes Aquivalent. Es handelt 
sich urn die durch BRED DIN (1926) naher bekannt 
gewordenen Konglomerate des Schwarzbachtales 
bei Ratingen (mit groben Gerollen aus alteren 
Quarziten, Schie£ern und Gangquarzen), die 
von ihm als Transgressionskonglomerat des 
obermitteldevonischen Meeres iiber gefaltetem 
Kambrosilur angesprochen werden. 

Am Siidwest- und Siidrande des besproche
nen Gebietes laJ3t sich der erwahnte Massen
kalkzug leicht verfolgen. In der Regel zeigt 
der schmale, in seiner Machtigkeit schwankende 
Packen nordliches Einfallen. Mehrfach ist er 
aber auch zu Satteln und Mulden ge£altet. 

Von Ratingen streicht der Zug in ostnordostlicher 
Richtung - dem Stockumer Sattel parallel verlaufend -

Abb.19. Karrenbildungen in den Dorper Kalken von 
Rodenlmus. Aufn. KUKUK. 

siidlich von Heiligenhaus iiber Hofermiihle weiter. Siidlich von Velbert nimmt cr eine siidliche Richtung 
an und tritt in mehreren Satteln ("Rodenhauser" und "Wiilfrather") zutage. Von Wiilfrath aus umfaBt 
er dann in einem weit bis zum Neandertal bei Erkrath (9,5 km ostlich Diisseldorf) ausholenden, auf dem 
Nordfliigel haufig unterbrochenen Bogen die Herzkamper Mulde, die er auf ihrer Siidseite iiber Gruiten, Elber
feld und Barmen hinaus begleitet. Bei W.-Elberfeld wird der Massenkalk durch den "Flinzschiefergraben von 
Osterholz" in zwei Ziige gespalten (PAECKELMANN 1913). Weiter nach 0 gabelt er sich ostlich W.-Barmen 
wieder in zwei einen Lenneschieferhorst umschlieBende, bei Linderhausen bzw. Schwelmerbrunnen aus
laufende Aste, die hier ganz unvermittelt durch eine bedeutende Querstorung abgeschnitten werden (s. Tafel I). 
Zwischen Gevelsberg und Hagen sind dann infolge einer sehr ausgedehnten streichenden Storung von groBem 
AusmaB (wahrscheinlich Uberschiebung ?) - der sog. "Ennepetalstorung" - nur noch unzusammenhangende 
Reste vorhanden. Vom Volmetal aus in ostlicher Riehtung ist die gewohnliehe Breite des Streifens wieder 
hergestellt. Der Kalkzug streieht nunmehr in etwa 1 km Breite iiber Hohenlimburg, Letmathe, Deehenhohle, 
Iserlohn, Westig, Sundwig und Deilinghofen, biegt bei Binolen urn den nach 0 einsinkenden Altenaer 
Sattel nach S urn und lauft siidlich von Balve aus. Weiter nordlich taueht er dann in der Verlangerung 
des Altena-Arnsberger Sattels im "Warsteiner Sattel" noeh einmal heraus. Am Siidrande der "Liidenscheid
Langenholthauser Mulde" ist zwischen Meschede und Brilon wieder ein ganz schrnales Kalkband vor
handen. Moglicherweise ist diese Verschmalerung als Folgeerscheinung einer der Ennepetalstorung ahn
lichen Storung anzusehen. Erst im "Briloner Sattel" tritt der Massenkalk noch einmal in groBerer 
Machtigkeit auf, urn dann siidosUich von Messinghausen fiir das in Frage kornmende Gebiet endgiiltig zu 
verschwinden. 

Vereinzelte, von der Abtragung verschonte Teile des Massenkalkes sind an mehreren 
Stellen im Lenneschiefer einge£altet. Der groJ3te derartige Rest ist in der "Attendorner 
Mulde" erhalten geblieben. 

Wie man an zahlreichen Stellen beobachten kann, ist der Kalkstein nach allen Richtungen von (stellen
weise als Verwerfer ausgebildeten) Spalten durchzogen, die CO2-haltigen Tagewassern das Eindringen 
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ermoglichten. Hierdurch ist es im Innern des Kalkgebirges vielorts zur Entstehung von ± groBen Hohlraumen 
gekommen. Es leuehtet ohne weiteres ein, daB infolge von Einwirkungen der Atmospharilien aueh die Ober
flaehe des Kalkgebirges haufig sehr unregelmaBig ausgebildet, von tief eingeschnittenen Rinnen durchfureht 
und mit Strudelloehern sowie Auslaugungstrichtern versehen ist (also "verkarstet" ist), wie z. B. bei Roden
haus und Wiilfrath (s. Abb. 19). Ortlieh sind diese Wannen mit diluvialem Lehm oder Tertiar (marinem 
Oberoligozan) erfiillt. FLIEGEL (1912) hat nachgewiesen, daB die Verwitterungsrinde des Massenkalkes in 
erster Linie auf die im Alttertiar erfolgte, tiefgriindige ehemische Verwitterung zuriickzufiihren ist, die mit 
ihren Anfangen schon ins Mesozoikum zuriiekgeht. Auch richtige "Dolinen" (Erdfalle oder SchwalglOcher 
= trichterformige steilwandige Vertiefungen der Oberflache) als Einbriiche von Hohlendecken sind bekannt, 

so bei Somborn (siidwestlich Elberfeld), siidlich Hagen 
und a. a. O. 

Aus den gelegentlich im N der Stadt Barmen 
oder in Schwelm festgestellten Erdrutschungen, die 
Beschadigungen von Hausern, Rohrbriiche und andere 
Erscheinungen hervorgerufen haben, die, wie ich mich 
iiberzeugen konnte, den bekannten "Bergschaden" 
des Ruhrbezirkes durchaus ahnlich sind, geht im 
iibrigen hervor, daB die Verkarstung der Oberflache 
auch heute noch nicht abgeschlossen ist. 

Besonders kennzeichnende Erscheinungen 
des westfalischen Massenkalkes sind die schon 
obenerwahnten ± groBen Hohlen. 

Als bekannteste der weit uber 100 zah
lenden Hohlen nenne ich nur die uberreich mit 
Kalksintergebilden ausgestattete Dechen
hohle (s. Abb. 20) (zwischen Letmathe und 
Iserlohn), die hohe Bal ver Hohle (im 
Honnetal), die tropfsteingeschmuckte Atta
hohle (bei Attendorn), die fossilreiche 
Heinrichshohle (bei Sundwig), die aus
gedehnte Kluterthohle (bei MiIspe), die 
Bilsteinhohle (bei Warstein), die Veleda
hohle (bei Velmede) und die Reckenhohle 
(bei Binolen im Honnetal). 

Neben ihren Reizcn als sehenswiirdige Natur
denkmaler haben die Hohlen, und zwar besonders die 
Hohlenmiindungen als uralte Kulturstatten fiir die 
Menschheitsgeschichte groBe Bedeutung. In diesem 
Zusammenhange braucht nur auf die im Hohlenlehm 

Abb.20. Die Kaiserhalle in der DechenhOhle. Nach kauflicher eingebetteten Knochen des fossilen Mensehen (die heute 
Photographie. zerstorte Neandertalhohle bei Mettmann ist die Fund· 

statte des beriihmten "homo neandertalensis") und 
diluvialer Wirbeltiere sowie auf die zahlreiehen dort gefundenen Artefakte (s. unter Diluvium des Bezirkes) 
hingewiesen zu werden. 

Eine sehr groBe Hohle muB in friiheren Zeiten zwischen Sundwig und Deilinghofen an der Statte des 
weitbekannten sog. "Felsenmeeres" vorhanden gewesen sein. Wahrseheinlich liegt in dem aus mehreren Teilen 
bestehenden Felsenmeere ein urspriingliches "Karrenfeld" vor, das iiber einer oder mehreren schlauchartigen 
natiirlichen Hohlen nach Art einer Doline eingebrochen ist. Hierzu treten noch die Einwirkungen alter oder 
uralter bergmannischer Abbaue der hier aufsetzenden gangformigen Roteisenerze in Verbindung mit tief
reichenden Verwitterungserscheinungen. Durch aIle diese Umstande ist ein iiberaus eindrucksvolles, hinsicht
Hch seiner Entstehung nur schwer zu deutendes Bild geschaffen worden (s. Abb.21). 

Wie schon kurz erwahnt, finden sich in den Kalken nicht selten kleinere und groBere, 
gelblich aussehende Einlagerungen eines zuckerkornigen Dolomits, dessen Bildungs
geschichte lange Zeit zweifelhaft war. Bei Elberfeld-Barmen besteht stellenweise die 
ganze Machtigkeit des Massenkalkzuges aus Dolomit. 

In welchem Umfange es sich in dem Dolomit um metasomatische Verdrangung des Kalkes durch MgCI2 -

fiihrende Losungen handelt, die auf Querstorungen hochstiegen, oder um primare Dolomitbildung beim Auf
bau des Riffs, bleibe dahingestellt. 

1m engsten Zusammenhange mit den auf Thermalwasser zuruckzufiihrenden Um
bildungen stehen auch die als metasomatische Lagerstatten zu betrachtenden Bildungen 
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von Eisen-, Zink- und Bleierzen, die hier infolge hydrometasomatischer Verdrangung 
~es Kalkes durch Metallosungen entstanden sind (vgl. das Kapitel "Lagerstatten"). 
Ahnlicher Natur sind die nicht 
seltenen Kieselsaureausscheidun
gen in den Kalken. 

Hierhin gehOrt z. B. das bekannte 
Vorkommen von gelbem Eisenkiesel mit 
organischen Einschliissen von Warstein, 
der teils grobkristallinische Aggregate 
bildet, teils kristallisiert im Kalkspat 
eingewachsen ist. An anderen Stellen, 
z. B. am Burgberge bei Letmathe und 
in den Briichen von Dorp bei Elberfeld 
finden sich nicht selten wohlausgebil
dete, vielfach schwarze Quarzkristalle 
("Morione"), die ihre Entstehung einer 
von Kliiften ausgehenden Verkieselung 
(Silifizierung) verdanken. Durch diese 
Vorgange ist z. B. bei Belecke der 
Massenkalk in "Hornstein" umgewan
delt worden, der friiher dort in groBen 
Steinbriichen gebaut wurde. 

Abb. 21. Karrenbildungcn im Massenkalk des Felsenmeeres bei Sundwig. 

Sehr haufig sind die den Massenkalk durchsetzenden Kliifte mit massigem reinem weiBem Kalkspat oder 
auch mit lagenweise abgesetzten, durch Eisenlosungen bunt gefarbten und zu den Kluftwanden senkrecht 
stehenden Kristallindividuen wieder ausgefiillt, so insbesondere am Homberg bei Letmathe und in der Donner. 
kuhle bei Hohenlimburg (s. Abb.22). 

An anderen Stellen finden sich im Massenkalk machtige, unregelmaBige Vorkommen reinen Kalkspates, 
\Vie in Beckum bei Balve und in Riemke bei Iserlohn. Sie scheinen hier an die Sattelwende des Arnsberger 

Abb. 22. Kalkspatgangc im ~Iassenkalk. Donnerkuhlc Abb. 23. Massenkalk, von Flinzschichten des obercn Mitteldevons 
bei Hohenlimburg. (mit prismatischcm Bruch) iiberlagert. Griintal bci Letmathe. 

Sattels gebunden zu sein, wo sie lagerartig in den aufgeblatterten Sattelschichten oder als Spaltenaus
fiillungen wahrscheinlich aus heiBen Losungen zur Abscheidung gekommen sind. Vielleicht steht die Bildung 
des Beckumer Vorkommens mit der Entstehung der Balver Schalsteindecken in Verbindung (s. Abb. 674). 

Von der Ausbildung des bergischen Massenkalkes weicht die des Sauerlandes 
nicht unerheblich abo Hier hat die Bildung des Korallenriffes durch schnellere Senkung 

3* 
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schon wahrend del' Zeit des obersten Mitteldevons ihr Ende gefunden. Statt kalkiger 
Bildungen wie im Bergischen stellt sich eine Schichtenfolge grau bis schwarz gefarbter 
bituminoser, hornsteinreicher "Plattenkalke" von prismatischem Bruch ein, die mit 
Mergelschiefern wechsellagern. 

Dadurch nahern sich die Schichten in ihrer Ausbildung der des Oberdevons. Nach ihrem Fossilinhalt 
gehoren sie jedoch durchaus zum Mitteldevon. Durch die plattige Ausbildung der Schichten und den Wechsel 
in der Farbe ist die Grenze gegen den Massenkalk scharf festgelegt (s. Abb.23). 

Diese Stufewirdals "Flinz an del' 0 beren Grenze des Massenkalkes" bezeichnet. 
Dartiber folgen im Normalprofile die sog. "Tentaculitenschiefer des 0 beren 

Mitteldevons", dunkle, tonige, muschelig brechende Mergelschiefer mit vereinzelten, 
dem Massenkalk ahnlichen Kalkbanken. 

Die schwarzen Schiefer sind auf den Schichtflachen iiberreich an Tentaculitenabdriicken oder Stein
kernen und auch an Tiefseezweischalern (Buchiola). Zuweilen findet sich Stringocephalus burtini. Die Aus
bildung dieser Stufen ist am ganzen Nordrande des Sauerlandes fast die gleiche. Am besten sind sie im 
Honnetal und nordlich von Letmathe aufgeschlossen, wo sie von DENCKMANN eingehend beschrieben sind. 
Ihnen entsprechen im Bergischen die "Dorper" bzw. "Iberger" Kalke. 

c) Oberdevon. 
Das Oberdevon im Hangenden del' mitteldevonischen Schichten ist, wie erwahnt, 

fast ausschlieBlich auf den Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges beschrankt. Die dem 
sauerlandischen Faziesbezirk angehorende schmale Zone begleitet den schon genannten 
Streifen des Massenkalkes von Ratingen tiber Neviges, Elberfeld, Hagen und Iserlohn 
bis Balve. Dartiber hinaus tritt sie in geringer Breite noch am Ostrande des Rheinischen 
Schiefergebirges bis Stadtberge auf. Nul' im sog. Velberter Sattel zwischen Mettmann und 
Velbert nimmt das Oberdevon, rechtwinklig zum Streichen gemessen, eine ungewohnliche 
Ausdehnung an, weil in diesem flach nach NO einsinkenden Sattelgewolbe auch noch die 
zahlreichen Falten del' sich aushebenden Wittener Karbonmulde zur Geltung kommen. 

Gegentiber del' Ausbildung des Mitteldevons zeigen die Sedimente des Oberdevons 
ein weit wechselvolleres Faziesbild, und zwar sowohl in vertikaler als in horizontaler 
Richtung. Zu unterst bestehen sie aus bunten Schiefern, sandigen Schiefern, Flinzschiefern 
und Plattensandsteinen. Weiter nach oben folgen Flinzkalke und Mergelschiefer. 

Die Schichten des Oberdevons heben sich insbesondere am Siidrande der Wittener Mulde da
durch orographisch deutlich im Landschaftsbilde ab, daB die weichen iilteren Gesteine vielfach als 
schmale, im Streichen verlaufende Troge in Erscheinung treten. Demgegeniiber ragen die Schichten mit 
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groBerer Widerstandsfahigkeit gegen 
die Atmospharilien in Form schmaler 
Riicken mit vereinzelten Kuppen her
aus. Harte Kulmgesteine der nordlich 
vorgelagerten und sie iiberhohenden 
Bergriicken begleiten sie. 

Lange Zeit ist die Gliede
rung des Oberdevons in
folge del' wiederholten Trans
gressionen, del' Faziesunter
schiede , del' Versteinerungs
armut gewisser Schichten und 
del' Unterdrtickung mancher 
Horizonte durch streichende 
Verwerfungen auf groBe Sch wie
rigkeiten gestoBen. Gegenwartig 
ist sie durch die grundlegenden 
alteren Arbeiten von E. KAY

SER (1900) und DENcKMANN (1906) und die jtingeren Untersuchungen von FUCHS, 
P AECKELMANN U. a. auf eine neue Basis gestellt worden, auf deren Grundlagen sich 
auch die Kartierungen del' Landesanstalt in diesel' Gegend aufbauen. Ftir das Bergische 
Land schuf PAECKELMANN (1913) eine neue Gliederung des Oberdevons. 
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Wahrend v. DECHEN aIle tiber dem Massenkalk auftretenden Schichten in Flinz und hangenden 
Kramenzelkalk zusammenfaBte, hatten Untersuchungen von HOLZAPFEL ergeben, daB der Flinz v. DE· 
CHENS teils mittel-, teils oberdevonischen Alters ist und daB Kramenzelkalke nicht nur in oberdevonischen 
Schichten auftreten. "Flinz" und "Kramenzel" sind daher als Horizontbezeichnungen nicht verwendbar, 
sondern stellen petrographische Begriffe dar. 

Nach verschiedenen Gliederungsversuchen unterschied bis vor kurzem die PreuB. 
Geol. Landesanstalt auf ihren ostlichen Blattern vorstehende Unterstufen (s. Tabelle). 

Nach dem BeschluB des zweiten Kongresses fur Karbonstratigraphie in Heerlen gehort 
zum oberen Oberdevonneben den Hem berg- und Das berg- Schichten auch die fruher 
ins Unterkarbon gestellte Wocklumeria-Stufe (s. Tab. 2, S.40). 

a) Das untere Oberdevon (Adorfer Schichten). 
1m Sauerlande setzt diese Stufe mit den bis rd. 180 m machtigen sog. Pharciceras

(Prolecaniten)- Schichten, fossilfuhrenden, dunklen Mergelschiefern ein, welche 
unter anderem Goniatiten der Gattung Pharciceras (fruher Prolecanites genannt) fiihren. 

Nach dem Hangenden zu tritt eine geringmachtige Folge (rd. 35 m) dunnplattiger, 
dunkler, fossilfuhrender, hornsteinreicher dichter Kalke und Mcrgel mit Korallen und 
Brachiopoden, Schnecken u. a. auf, der sog. Flinz des unteren Oberdevons. 

Diese werden uberlagert von weichen, dunklen Mergelschiefern mit Kalkkonkretionen 
und vereinzelten Flinzkalkbanken, den bis 225 m machtigen sog. Matagne - Schich ten. 
Ihr oberer Teil (= Budesheimer Schiefer) stimmt nach DENcKMANN in seiner Fauna 
(verkieste Cephalopod en , Lamellibranchiaten usw.) mit dcn bekannten Schiefern von 
Budesheim in der Eifel (Prumer Mulde) uberein. 

Mit den fur den 0 kennzeichnenden, hellfarbigen, festen, dunnbankigen Kalken, den 
sog. Ostricher Kalken (dem unteren Teil der Matagne-Stufe) und zwischengelagerten 
schwarzlich - grauen - hell -
grauen, bis 130 m machti
gen Mergelschiefern (mit 
Tentaculiten und Cypridi
nen) schlieBt die Schichten
reihe abo 1m Gelande pragt 
sich diese Stufe durch 
die Neigung, lange Rucken 
zu bilden, deutlich aus, 
wahrend die Budesheimer 
Schichten flache Mulden 
bilden. 

m Das mittlere Obel'
devon (Nehdener 

Scbichten). 
Das mittlere Ober

devon des Sauerlandes ist 
vorwiegend schiefrig ent
wickelt. Seine Gesteine 
zeichnen sich durch eine 

ALL. 21. AufschluB illl Plattcnsandstein des Oberdevolls bei Letmathe 
(Ziegeici Happe). 

Haufung verschiedEmartig ausgebildeter Gesteine mit lebhaften Farben aus. AuBer
dem gibt es viele scharf ausgepragte Unterstufen. 

Die rd. 220 m machtige Schichtenfolge des mittleren Oberdevons beginnt mit dem 
Horizont der Unteren Cypridinenschiefer, d.h. vorwiegend grauen und graugrunen 
Tonschiefern mit Posidonia venusta und zahlreichen Cypridinen (Entomis serratostriata) 
sowie Kalkknotenschiefern. 

Weiter nach dem Hangenden zu folgt der rd. 30m machtige Horizont der Platten
sandsteine (s. Abb. 24). 
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Letzterer ist gekennzeichnet durch das Vorherrschen hellgrauer, diinnplattiger, glimmerreicher Sandstein
banke mit haufig schlecht erhaltenen Resten von Landpflanzen (Hacksel), durch wulstige, infolge Rutschung 
auf schrager Unterlage entstandene Sandschieferzwischenlagen und durch Schichten mit Kriechspuren, 
Wellenfurchen und FIieBfaltungen auf den Schichtflachen. Sie weisen auf Bildung in einem flachen Wasser, 
vielleicht in einem Wattenmeere hin. 

Infolge seines groBen Widerstandes gegen die Verwitterung bildet dieser Sandsteinzug 
schad hervorstehende Riicken aus, welche die der Ostricher Kalke noch iiberragen. 

y) Oberes Oberdevon. 
Das obere Oberdevon zeigt eine deutliche Zweiteilung der Schichten, die infolge des 

schnellen Wechsels der Fazies sehr verschiedenartig entwickelt sind. Die untere Abteilung 
um£aBt die sog. Hembergschichten, die 
obere die sog. Dasbergschichten. 

Die tiefsten Ablagerungen der unteren 
Stufe (Hembergschichten = Platyclymenia
Stufe) sind die bis rd. 100 m machtigen 
sog. Roten und Griinen Cypridinen
schiefer mit zahlreichen Resten winziger 
Schalenkrebse (Entomis- und Richterina
Arten). 

Auf diese Schichtenlegensich die Roten 
und Griinen Knotenkalke und Kalk
knotenschiefer (= Kramenzelschichten), 
bis rd. 80 m machtige bunte Tonschiefer 
mit Goniatiten, Clymenien, Cypridinen und 
Posidonia venusta, denen Kalkknollen und 
Kalksandsteinlinsen eingelagert sind. 

Durch Herausfallen der Kalkknoten bei der Ver· 
witterung hat das Gestein ein locheriges Aussehen er
halten(s. Abb.25). "Kramenzelkalk" heiBtdas Gestein, 
weil seine Locher vielfach von Ameisen (volkstiimlich 

Abb. 25. AufschluO im Kramenzelkalk bei Riidinghausen. friiher "Kramenzeln" genannt) aufgesucht werden. 
Auin. KUKUK. Die stellenweise vorhandenen harten, groBen Kalk

knollen haben ortlich zu Steinbruchbetrieben gefiihrt. 

Das hangendste Glied des Oberdevons bilden die rd. 100 m und mehr machtigen 
Dasbergschichten (= Gonioclymenia-Stufe) in toniger Fazies. Zu diesem treten 
nach neuer Auffassung (PAECKELMANN und SCIDNDEWOLF 1935) noch die Wocklumer 
Kalke und die Hangenberg-Schiefer (sog. Wocklumeria-Stufe) (s. Tab. 2, S.40). 

Als Standardprofil fiir diese Serie gilt del' Eisenbahneinschnitt im Honnetal bei 
Rodinghausen (Blatt Balve), wo man das Verschwinden del' Clymenia und das Einsetzen 
von Gatten dorf£a , Protocanites und Paralytoceras als Vertreter des Karbons beobachten 
kann. Die insgesamt den Cypridinenschiefern entsprechenden Ablagerungen bestehen 
aus fossilfiihrenden hellgrauen Knollenkalken mit Clymenien, Goniatiten und Trilobiten, 
denen stellenweise grau-griine, Tentaculiten und Cypridinen fiihrende Schiefertone 
zwischengelagert sind. Sie konnen bis zu 300 m machtig werden. 

Wegen ihrer groBen Bestandigkeit kann diese Zone auf groBe Entfernung verfolgt werden. Sie ist deshalb 
fiir die stratigraphische Gliederung des Oberdevons am Nordrande des Rheinischen Schiefergebirges von groBer 
Bedeutung. 

Das Oberdevon des Bergischen Landes. Von der oben geschilderten Aus
bildung weicht die Entwicklung der Schichten im SW des Bezir kes etwas abo Trotz des 
Auftretens mehrerer fossilfiihrender, charakteristischer Kalkbanke laBt sich noch keine 
vollige Gleichstellung mit den aus dem Sauerlande bekannten Schichten erreichen. 
Nach PAECKELMANN ist im Bergischen der hangende Teil des Oberdevons schiefrig, 
der liegende kalkig entwickelt und nahert sich daher in gewisser Beziehung del' belgi
schen Fazies. 

PAECKELMANN (1928) gliederte das Oberdevon im Bergischen wie folgt (s. Tabelle): 
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Pharciceras-Schichten und Dorper Kalk 

palaogeographischen Verhaltnisse langer angedauert haben als im O. 
Bei Wiilfrath, Elberfeld und im Angertal haben wir an der Basis des unteren Ober

devons einen bis 100 m machtigen fossilreichen Kalk, den Dorper Kalk, der unter 
anderem aus Stromatoporen (Actinostroma), Korallen (Phillipsastraea), Brachiopoden, 
Crinoiden und Gastropoden aufgebaut ist. Er ist petrographisch von dem liegenden 
Eskesberger Kalk nicht zu unterscheiden. 

Stellenweise sieht man eine Verzahnung mit mergeligschiefrigen Sedimenten, die reich an Cephalopoden, 
und zwar Goniatiten der Gattung Pharciceras (Prolecanites) sind. 

Mitunter ist im Hangenden des Dorper Kalkes noch ein weiterer, sehr fossilreicher, 
crinoidenfiihrender Kalk erhalten, der sog. Iberger Kalk. Mit ihm gleichaltrig sind die 
Flinzschiefer, die in einer Machtigkeit 
von mehreren 100 m das untere Oberdevon 
aufbauen. Es handelt sich um dunkle, 
schwefeleisenreiche, kalkige Schiefer mit einer 
Flachmeerfauna (Tentaculites und Styliolina, 
Manticoceras intumescens). Auf die ab
weichende Ansicht BREDDINs (1934) von der 
SteHung des Kaikes wurde schon oben ein
gegangen. Diese Serie wird nach dem Han
genden zu begrenzt von schiefrig - kalkigen 
Gesteinen der Mat a g n e - S chi c h ten. 
PAECKELMANN scheidet die unteren, bankigen 
bzw. knoHigen schwarzen Flinzkalke (die 
unteren Matagne - Schichten) von den 
oberen, mildenMergelschiefern (=Biidesheimer 
Schiefer der Eifel) und dickbankigen Nieren
kalken (den 0 beren Matagne- Schichten 
= 0stricher Kalk des Sauerlandes). 

Mittleres Oberdevon (= Nehdener 
Schichten). Das mittlere Oberdevon setzt 
ein mit bis 100 m machtigen, schiefrigen, 

Abb.26. WelienfOrmige AusbiJduug des Plattensandsteins 
(Oberdevon) bei Hottenstein nordlich Barmen. Aufn. KUKUK. 

KalkknoHen fiihrenden Absatzen, den sog. unteren Cypridinenschiefern, die 
massenhaft Muschelkrebse und andere Reste (Entomis striata, Phacops, Posidonia 
venusta und Cheiloceras) enthalten. Sie entsprechen der Fossilfiihrung nach den 
"Nehdener Schiefern" des Sauerlandes. 1m ostlichen Teil des Bergischen gehen die 
Schiefer nach dem Hangenden zu in den Horizont der Plattensandsteine iiber, 
d. h. in glimmerreiche, plattige Sandsteine sehr gleichformiger Kornung mit den schon 
erwahnten eigenartigen, wulstigen, auf subaquatische Gleitung zuriickzufiihrenden 
Bildungen und mit Kriechspuren (s. Abb. 26). 

Oberes Oberdevon (= Hemberg- und Dasbergschichten = Velberter Schichten). 
Nach oben werden die Plattensandsteine durch rote und griine Cypridinenschiefer iiber
lagert, eine Grenze, die sich auch im Sauerlande iiberall wiederfindet. Durch Aufnahme 
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von Kalkknollen werden aus dem Schieferton die roten und grunen Kalkknoten
schiefer, das sog. Kramenzelgestein V. DECHENS. Als jungste Gesteinsstufe (Dasberg
stufe) erscheint der rd. 300 m machtige Horizont der oberen Cypridinenschiefer 
(mergelige, bunte Schiefer mit Kalkknotenschiefern und Kalkbanken). 

Neben Cypridinen der Gattung Richterina striatula finden sich unter anderem Trilobiten und Clymenien. 

Noch weiter westlich, bei Velbert, ist die Ausbildung der Schichtenfolge weit ein
toniger. Hier lassen sich die "Dasberg- und Hembergschichten" des oberen Oberdevons 
nicht mehr ausgliedern. Die aus grauen, kalkigen Schiefern mit untergeordnet ein
gelagerten Sand- und Kalksteinbanken zusammengesetzten Schichten werden hier unter 
dem Namen der "Velberter Schichten" zusammengefaBt. Ihre Machtigkeit ist in den 
Erlauterungen der PreuB. Geol. Landesanstalt auf 500-1000 m angegeben, obwohl 
klare Aufschlusse zu ihrer Feststellung nicht vorliegen. Vermutlich ist die von anderer 
Seite angegebene noch groBere Machtigkeit nur eine Folge starker Sonderfaltungs
erscheinungen. 

Demgegenuber gelangt BREDDIN (1934) zu folgender Gliederung der Devonschichten 
im Kern des Velberter Sattels, die hier auszugsweise yom Hangenden zum Liegen
den wiedergegeben werden solI: 

Oberes Oberdevon (Famennestufe) = Velberter Schichten (Cypridinenschiefer). 

{ 
Obere Mergelschiefer, 

Unteres Oberdevon (Frasnestufe) = Dornaper Kalke, 
Flinzschiefer. 

Oberer Teil des Oberen Mitteldevons = Schwelmschichten. 

Bemerkenswert fur die Velberter Schichten ist ihre sehr scharf ausgepragte Schiefe
rung, die im Gebiet des Velberter Sattels durchweg sudliches Einfallen zeigt. 

Ein Wort noch zur Frage der E t roe u n g t - S chi c h ten. Diese petrogra phisch wie 
faunistisch als Ubergangsstufe zu betrachtenden Ablagerungen wurden rechts des Rheins 
zuerst von DREVERMANN (1902) naher auf ihren Fossilinhalt untersucht und auf Grund 
dessen nach dem Vorgange der Belgier in die tiefste Stufe des Kohlenkalkes gestellt. 
Diese Zuteilung ist bis vor kurzem auch von der Geologischen Landesanstalt beibehalten 
worden. 

Tabelle 2. Grenze zwischen Karbon und Devon (nach PAECKELMANN-SCHINDEWOLF). 
Die Doppellinie bezeichnet die neue Grenze. 

Historische Neuere Gliederung der deutschen Stufenfolge der Heerlener I Einstufung des bel-
Gliederung in Cephalopodenfazies Cephalopoden - Einteilung gisch -franziisischen 
Deutschland fazies (1927) Kohlenkalkes 

Kulm bzw. Schichten mit Pericyclus, Munster- Pericyc1us- Dinant: Basis des Viseen 
Kohlenkalk oceras usw. Stufe = C2 

-------- ----------- ------- ------ --- --

Hangenberg-Kalk (mit Gattendorfia, 
Gattendorfia- Pericyc1us- Tournaisien Protocanites, Pseudarietites, Para-

Stufe Stufe Zl-C1 lytoceras usw.) 

Oberer Cly- Hangenberg-Schiefer (mit Wocklu- = Tournai Ass. d'Etroeungt 
menienkalk meria, Kalloclymenia usw.) Wocklumeria- (Strunien) = K 

MUNSTERS = ----
KaUoc1ymenia-

Gonioc1yme- Wocklumer Kalk (mit Wocklumeria, 
Parawocklumeria, Kalloclymenia, Stufe Devon: nien-Zone 

FRECHS Glatziella usw.) Gonio-
Famennien c1ymenia-

Dasberg-Kalk (mit Orthoclymenia, Orthoc1ymenia- Stufe 
Gonioclymenia usw.) Gonioc1ymenia-

Stufe 

Rein petrographisch handelt es sich in den Etroeungt- Schichten vorwiegend urn fossilfiihrende, fein
sandige und glimmerreiche Mergelschiefer, denen dunkelblaugraue, crinoidenfiihrende Kalkbiinke zwischen
gelagert sind. Die Miichtigkeit der meist ± steil nach N einfallenden Ablagerungen ist sehr verschieden. 
Sie betriigt (nach WUNSTORF) bei Ratingen etwa 400-500 m. Weiter nach 0 wird sie geringer. Am Nord
fliigel des Velberter Sattels streichen die Etroeungtschichten nur noch in einer Bandbreite von 230 m aus. 
Ganz iihnlich ist ihre Ausbildung auf dem Ostfliigel des Velberter Sattels, obwohl ihre Miichtigkeit hier schwiicher 
ist. Auf dem Siidfliigel des Velberter Sattels sind die Ablagerungen des Etroeungts schon sehr geringmiichtig. 
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An der Kopfstation Neviges betragen sie kaum mehr als 50 m, urn weiter nach S sogar auf 25 m herunter
zugehen. 

Ihre Stellung beriihrt unmittelbar das Problem der Grenzziehung zwischen Devon 
und Karbon. Untersuchungen von PAECKELMANN und SCHINDEWOLF (Heerlen 1935) 
haben ergeben, daB die noch auf der ersten Heerlener Tagung (1927) angenommene Gleich
setzung des Etroeungts mit der Protocanites-Stufe und der Pericylus-Stufe mit dem 
Tournaisien unzutreffend ist, daB vielmehr das Etroeungt (Strunien) den Wockl umer 
Schichten bzw. den Hangenbergschiefern entspricht (s. Tabelle 2). Die Grenze 
Devon-Karbon tritt mit dem Verschwinden der Clymenien und dem ersten Auftreten 
der Goniatitengattungen (Gattendorfia, Protocanites, Pseudarietites und Paralytoceras) 
in Erscheinung, d. h. die Etroeungtschichten sind zum Devon zu stellen. 

DemgemaB gehoren also die Hangenberg-Kalke zum Karbon, die Hangen
berg- Schiefer zum Devon. Standardprofil ist der Eisenbahneinschnitt von Roding
hausen im Honnetal. 

3. Zur Tektonik des Rheinischen Schiefergebirges mit besonderer 
Beriicksichtigllng seines rechtsrheinischen Teiles. 

1st auch, wie erwahnt, der Schichtenaufbau des rechtsrheinischen Schiefer
ge birges (Bergisches Land, Sauerland, Westerwald und Siegerland) noch nicht bis in 
alle Einzelheiten geklart, so sind doch die Hauptziige seiner Tektonik erkannt. Jedenfalls 
ist der im groBen und ganzen ziemlich einfache Bau des Gebirges im einzelnen sehr ver
wickelt und laBt noch viele Fragen offen. Als wichtigste Elemente des tektonischen Auf
baues sind die variszischen GroBfalten (nebst ihrenFaltungskernen) in Verbindung 
mit Langsstorungen und Querverwerfungen zu betrachten. Dazu tritt noch die 
Schieferung. 

Zum ganz iiberwiegenden Teil setzt sich das Rheinische Schiefergebirge aus WSW
ONO streichenden Falten vorwiegend devonischer Ablagerungen von teils isoklinalem, 
teils disharmonischem Bau zusammen. Ihre im westlichen Teil in der gleichen Richtung 
verlaufenden Achsen, die im allgemeinen mit dem Verlauf der Gebirgskamme zusammen
fallen, schwenken ostlich der Volme immer mehr in die WO-Richtung ein. Ortlich stellen 
sich einigermaBen parallel zur Faltung verlaufendc und vielfach flach einfallende Uber
schie bungen ein, die stellenweise - wie im Querprofil von Warstein oder im Gebiete 
von Ramsbeck - eine richtige Schuppung der Schichten hervorgerufen haben. Von 
Bedeutung fiir die Herausbildung der Falten sind die alten, nicht immer leicht zu 
erkennenden Faltungskerne des Gebietes, wie der Ahr-Sieg-Kern, der Taunus-Kern, 
die Kerne im Remscheider- und Ebbesattel und der Alme-Kern (SCHMIDT 1936). Von 
diesen hat der von SCHMIDT vermutete alte Alme-Kern (Paderborner Kern) fiir uns ein 
besonderes Interesse, weil auf sein Vorhandensein das zu beobachtende Abbiegen der 
Achsen des ostlichen Sauerlandes nach S zuriickzufiihren sein solI. 

Diese GroBfaltenanlage wird durch ein System von Querverwerfungen beeinfluBt, 
die das ganze Gebiet in Schollen, und zwar Quergraben und Querhorste, zerlegt haben, 
deren stratigraphisch gleichwertige Schichten sowohl in ihrer Hohe als in ihrer Lage zuein
ander ± verschoben sind. Sie lassen sich nach der Auffassung PAECKELMANNS zu drei 
Gruppen zusammenfassen, und zwar zu den Schollen des "Rheintalgrabens", der "Mitte" 
und des "OstsauerIandes". Von diesen hat insbesondere die des OstsauerIandes ihre eigene 
Geschichte. Uber die Art und das Alter der Langsstorungen, wie z. B. der "Enne
petalstorung", laBt sich meines Erachtens noch nichts Endgiiltiges aussagen. 

Aus den gefalteten und zerrissenen Kernen des Rheinischen Schiefergebirges, aber auch 
an anderen Stellen, heben sich ortlich in einzelnen Aufbriichen altere vordevonische 
Schichten heraus, die gewissermaBen als Versteifungsrippen des ganzen zu betrachten 
sind. Das sind die linksrheinischen im Hohen Venn zutage tretenden Ablagerungen des 
Kambriums und Silurs Bowie die am Siidrande des Soonwaldes festgestellten vor
devonischen Phyllite und Serizitschiefer. Auf sie folgen die Sedimente des Gedin
niens, d. h. des tiefsten Unterdevons am Rande des Soonwaldes und des Taunus. Sie 
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treten rechts des Rheins innerhalb jiingerer Schichten in wiederholten Aufbriichen zutage 
und bieten hier die Moglichkeit, zu einer Erkenntnis der GesetzmiWigkeit des Faltenbaues 
zu gelangen. 

1m einzelnen ist der Verlauf der Falten im S des Karbons natiirlich nicht so genau bekannt wie im 
flozfiihrenden Steinkohlengebirge, dessen inneren Aufbau die tiefreichenden Aufschliisse des Bergbaues in 
denkbar ausgedehntem Malle blollgelegt haben. Die Ursache dieser geringeren Erkenntnis der Faltenbildung 
des devonischen Schiefergebirges ist unter anderem auch in der verhaltnismiWig grollen petrographischen Ein
formigkeit gewisser Schichtengruppen des Devons zu suchen, die es mitunter fast unmoglich macht, be
stimmte Schichten in ihrem Verlauf zu verfolgen. Zu dieser Erschwernis tragen weiter die stellenweise VDr

-- -- ~ ~ 
Ka~..sillUl" Unr,rdfYOn Obtrdfllon Karbon 
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Abb. 27. Geologische tJbersichtskarte des Rheinischen Schiefergebirges. Kach Aufnahmen 
der Geologischen Landesanstalt bearbeitet von P . KUKUK. 

handene Fossilarmut und nicht 
zum wenigsten die Druck
schieferung bei, welch letztere 
vielfach die Schichtung und 
damit zugleich den Verlauf der 
Falten stark verschleiert. 

Ein Blick auf die 
Abb. 27 laBt eine Reihe 
von Satteln (undMulden) 
erkennen. Nach SCHOLTZ 
(1933) zeigen die im N des 
rechtsrheinischen Schie
fergebirges gelegenen 
Falten im allgemeinen 
eine NW -Vergenz im 
Gegensatz zu dem fast 
gleichsinnigen Bau der 
karbonischen Sattel des 
Ruhrbezirkes. Diese 
Schragstellung auBert 
sich darin, daB die Siid
fliigel der Sattel steil 
einfallen, wahrend die 
Nordfliigel meist iiber
kippt und teils flach, 
teils steil aufgeschoben 
sind. 

Aus der Zahl der be
kannt gewordenen Anti
klinen sei zunachst ganz 
im S der aus vordevoni
schen Schichten aufge

baute Vordertaun us- Sattel genannt. Ihm schlieBt sich nach N die mittelrheinische 
Mulde an. Es folgt immer in der gleichen Richtung der Siegerlander Block (Sattel 1), 
aufgebaut aus den bei Olpe und Kirchhundem aus der Tiefe aufsteigenden Schichten des 
Gedinniens mit den Verseschichten, ein Gebilde, das sich auch iiber den Rhein nach W 
bis an die Ahr fortsetzt. Das Siegerlander Sattelsystem geht nach N in das Sauerlander 
Faltensystem iiber, dessen Einzelmulden nach NO von immer jiingeren Ablagerungen 
erfiillt werden. DemgemaB senken sich auch die Schichten des Schiefergebirges ebenso 
wie die Sattel und Mulden des Karbons nach NO langsam ein (s. Tafel lund Abb. 27) . 

An wichtigen tektonischen Elementen nenne ich von S nach N noch folgende: Die mit 
Schichten mitteldevonischen Massenkalks, des Oberdevons und unteren Karbons erfiillte 
Attendorn-Elsper-Doppelmuide (= Gummersbacher Mulde) nebst einigen siidlich 
vorgelagerten Sondermulden sowie den nordwestlich vorgelagerten silur-devonischen 
Ebbesattel (Sattel der Wildewiese nach SCHULZ). Diese aus vormitteldevonischen 
Schichten (Ebbe- und Verseschichten sowie Oberkoblenzschichten) aufgebaute Aufbruch
zone stellt keine einheitliche Aufwolbung dar, sondern baut sich aus zahlreichen, durch 
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Langs- und Querverwerfungen zerrissenen Sonderfalten auf. Hieran schlieBt sich nach N 
mit einer streichenden Storung die durch starke Nebenfaltung ausgezeichnete, 5 km breite 
Liidenscheider Mulde (Affelner Mulde nach SCHULZ) an. Die unter anderem mit 
jiingeren mitteldevonischen Schichten angefiiIlte Mulde erstreckt sich von Hiickeswagen 
iiber Liidenscheid nach Neuenrade. Ihr folgt als nachster Sattel im nordlichen Sauerlande 
der machtige Remscheid-Altenaer oder Arnsberger Sattel. Ob es sich in dem weiter 
im 0 auftauchenden War steiner Sattel um seine Fortsetzung handelt, wie friiher ver
mutet wurde, ist nach neueren Untersuchungen von P AECKELMANN (1933) mehr als zweifel
haft geworden. Freilich sind aIle diese Aufwolbungen morphologisch kaum oder gar nicht 
erkennbar, da sie heute ± eingeebnet sind. 

Weiter nach N legen sich an den Nordfliigel des dem Remscheid-Altenaer Sattel vor
gebauten Sondersattels von Haspe noch zwei wenig ausgepragte Mulden an: die 
Vorder Mulde (im S) und die Kiickelhauser Mulde (im N). 

Das mittlere und vornehmlich das ostlich der Linie Unna-Berleburg gelegene Gebiet 
ist nicht nur sowohl hinsichtlich seiner stratigraphischen als auch seiner tektonischen 
Verhaltnisse von denen des westlichen Sauerlandes nicht unwesentlich verschieden. Beson
dere Verdienste um seine Erkenntnis hat sich PAECKELMANN (1925/35) erworben. 

Wahrend es sich nach der alten v. DECHENschen Karte im mittleren und ostlichen Teile um ein gewaltiges 
einheitliches Lenneschiefergebiet handeln sollte, das von einem Saum jungerer, mittel- oder oberdevonischer 
und kulmischer Gesteine umrandet ist, haben die Neuaufnahmen ergeben, daB insbesondere im Gebiet des 
Arnsberger Sattels sehr erhebliche stratigraphische Abweichungen innerhalb der Schichtenentwicklung vor
liegen. So fallen im Kerngebiet dieses Sattels z. B. Dasbergschichten und Hangenbergschiefer (Oberstes 
Devon) vollig aus. Andererseits machen sich stellenweise infolge verschiedenartiger fazieller Ausbildung 
der Schichten (Becken- bzw. Muldenfazies sowie Schwellen- bzw. Sattelfazies) groBe Unterschiede in der 
Stratigraphie bemerkbar, auf die hier im einzelnen nicht eingegangen werden kann. Dazu kommt noch die 
sehr verschiedenartig ausgebildete "Druckschieferung", die schwach auf den Satteln, aber stark in den Mulden 
in Erscheinung tritt. 

Hinsichtlich der Tektonik des ostlichen Sauerlandes sei bemerkt, daB nach PAECKEL
MANN (1933) in der Linie Arnsberg-Berleburg die westsauerlandischen Hauptsattel und 
-mulden untertauchen, um neuen Tektogenen wie dem War steiner Sattel, der Nutt
larer Hauptmulde (mit dem Scharfenberger Sattel), dem Briloner Sattel, vor
wiegend a ber dem machtigen 0 s t s au e rl and e r H a u p t sat tel (in der Richtung Elspe
Ramsbeck-Brilonwald-Giershagen) Raum zu geben. Dieser vorwiegend aus Schiefern des 
unteren Mitteldevons bestehende Sattel wird im S von der Frede burg-Waldecker 
Hauptmulde begleitet. 

Bemerkenswerterweise liegt ein groBer Teil dieser Zone (zwischen Wennemen und 
Altenbiiren) iiberkippt. Nordostlich dieses iiberkippten Devon-Karbonsaumes treten aus 
den Schichten des Flozleeren die schon erwahnten Sattel von War stein und Brilon 
heraus. 

1nfolge Abtragung der jiingeren Schichten (z. B. der Ablagerungen des Karbons) im 
S, welche nach der Auffaltung eine hohere Lage einnahmen als im N, sind diese nur im 
nordlichen Teil des Schiefergebirges erhalten geblieben. Das ist auch die tiefere Ursache, 
warum heute im groBen und ganzen im Siegerlande Unterdevon ansteht, wahrend sich 
weiter nordlich in der Gegend von Gummersbach, Olpe und Berleburg bzw. in der Richtung 
Elberfeld, Altena, Meschede und Brilon ein breiter Streifen Mitteldevon hinzieht, an 
den sich noch weiter nach N ein schmales Band von Oberdevon anlegt (s. Tafel I). 

4. Die tektonischen Sonderverhaltnisse im SW des Bezirkes. 
1m AnschluB an die Tektonik des Rheinischen Schiefergebirges sei hier noch kurz auf 

die das Oberkarbon unmittelbar begleitenden Schichten des Devons und Unterkarbons 
eingegangen, die dem Velberter Sattelgebilde angehoren. Wie ein Blick auf die Karte 
(s. Abb. 28) lehrt, werden die aus dem siidlichen Teil des Ruhrbezirkes bekannten Engfalten 
des flozfiihrenden Karbons zunachst von den Schichten des Flozleeren und weiter des 
Kulms und Kohlenkalks umrahmt. Dabei wird offenbar, daB die scharfe Knickform der 
Falten des Flozfiihrenden nach der Teufe zu einer ruhigeren und gerundeten Ausbildung 
der gefalteten alteren Schichten des Velberter Sattels Platz gemacht hat. Das Bild zeigt 
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weiter, daB ebenso wie die Sattelachsen des rechtsrheinischen Schiefergebirges auch die 
Faltenachsen des Velberter Devonsattels nach NO einsinken, so daB nach ONO immer 
jungere Schichten (Unterkarbon, Flozleeres und Flozfuhrendes) in den Mulden erscheinen. 
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Abb. 28. Die Tektonik im SW des ltuhrbezirkcs. 

Infolge des flachen Achsengefalles erlangen daher die am Rande dieses Sattels aus
streichenden Schichtenbander des Unterkarbons und des Flozleeren stellenweise eine im 

Abb. 29. Gefaltete Cypridinenschiefer des Oberdevons (rote und. griine Tonschiefer 
mit Sandsteinbanken) bei Linderhausen. 

Verhaltnis zu ihrer tatsach
lichen Machtigkeit uber
triebene Breite (s. Abb. 28). 

Die den Faltenbau des sud
westlichen Teiles des Ruhr
karbons beherrschenden Ele
mente (Stockumer Sattel und 
WittenerMulde)konnendem
entsprechend mit all ihren 
Sonderfalten auch in den 
Falten des Velberter Sat
tels - freilich in schwacherer 
Form - wiedererkannt wer
den. Hier sind die im Kern des 
Velberter Sattels auftreten
den Massenkalkvorkommen 
mittel- und oberdevonischen 
Alters (wie die von Wulfrath

Windhaus und Rutzkausen-Richrath) die Trager der Aufwolbungen, die sich yom Velberter 
Sattel bis in das Gebiet der Wittener Mulde verfolgen lassen (s. Abb.28). 

Wahrend nach der Auffassung PAECKELMANNS (1923) diese Kalke streichend ver
laufende Horste darstellen, die die oberdevonischen Schiefer an Langsstorungen durch
stoBen haben, halt sie BREDDIN (1934) fur gewohnliche Kalkeinlagerungen im obersten 
Teile der Flinzschiefer. 
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Infolge des flachen Einfallens der Muldenlinie der Her z k amp e r M u 1 de, der sudlichsten 
Sondermulde, springt in dieser das Oberdevon weit nach SW zuruck. Ihr Sudflugel ist steil 
aufgerichtet, so daB die devonischen Schichten des Liegenden nicht selten auf dem Kopf 
stehen bzw. eine starke Sonderfaltung zeigen (s. Abb. 29). Bisweilen sind sie sogar uberkippt. 
Ortlich unterlagern hier die Schichten des Ober- und Mitteldevons die Schichten des Karbons 
nicht in der ublichen Reihenfolge, sondern stoBen infolge streichender Verwerfungen 
unmittelbar an den Schichten des Flozleeren abo Uber den allgemeinen Verlauf des um
randenden Devons im Gebiete des eigentlichen Velberter Sattels gibt die Abb. 28 AufschluB. 

Es sei hier der Ort, einer Erscheinung dieses Sattels zu gedenken, die im engsten Zusammenhang mit 
der Tektonik dieses Gebietes steht. Wie die eingehenden Untersuchungen STEINMANNS (1930(31) erwiesen 
haben, bestehen die alteren Beobachtungen BORNS (1929) und BRED DINS (1926/31) zu Recht, wonach die im 
alten Gebirge fast durchweg auftretende Schieferung der Gebirgsschichten mit dem Einsetzen des Karbons 
fast ganz verschwindet. 1m einzelnen ergeben ihre Untersuchungen, daB die Schieferung im Bereiche des 
mergelig.tonigen Oberdevons des Velberter Sattels bis in die hangenden Tournaischichten gleich stark ist, daB 
dagegen der harte Kohlenkalk der Vise·Stufe fast v6llig ungeschiefert ist. DemgemaB zeigen auch die dariiber 
folgenden Schiefertone des Oberkarbons nur eine schwache Schieferung, die sich zum Teil in einem griffel
f6rmigen Zerfall und in einer ellipsoidalen Absonderung der Schiefer auBert. Alle diese tektonischen Fazies
spriinge miissen in erster Linie auf die verschiedenartige petrographische Ausbildung der Schichten zuruck
gefiihrt werden. 

5. Die vulkanischen Erscheinungen des Devons. 
In einer Darstellung des Aufbaues des Rheinischen Schiefergebirges darf einHinweis auf 

die vulkanischen Erscheinungen nicht fehlen. 1m engeren Ruhrbezirk sind wahrend der 
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Abb.30. Verbreitungsgebiete der verschiedcnen Eruptivgesteinsvorkommcn im nordiistlichen Teil des Rheinischen Schiefergebirges. 

Devonzeit irgendwelche AuBerungen des Vulkanismus nicht bekannt geworden. Dagegen 
bilden sie weiter sudlich (im variszischen Gebirge) keine seltenen Erscheinungen (s. TafelI). 

Die Eruptionen sind vorwiegend an zwei bzw. drei Hauptperioden ge bun den (s. Ab b. 30). 
In der ersten, das ganze Unterdevon umfassenden Zeit wurden im sudlichen und 
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mittleren Sauerland saure Eruptivgesteine (mit mehr als 55% Si02), sog. Lenne
porphyre (Quarzporphyre [Keratophyre] bzw. Keratophyrtuffe u. a.) gefordert. Die 
jiingere Zeit lieferte basische Gesteine (mit weniger als 55% Si02) (dunkle Diabase, 
Diabasporphyrite, Mandelsteine, Schalsteine u. a.), wie sie besonders im sog. Haupt
griinsteinzuge am Nordrande des Sauerlandes entwickelt sind (s. Tafel I). 

ZU den ersteren gehoren wahrscheinlich auch die kIippenartig entwickelten bekannten "Bruchhauser 
Steine", saure Ergiisse von Quarzkeratophyren, die mit Tuffen und Tuffbrekzien in Verbindung stehen. Diese 
durch gebirgsbildende Vorgange steil aufgerichteten Quarzporphyrdecken sind durch Verwitterungseinfliisse 
zu den malerisch aufragenden "Steinen" (s. Abb. 31) herausmodelliert worden. Hierzu rechnen ferner die 
sauren Eruptivgesteinsdecken (Quarzkeratophyre, Felsokeratophyre und ihre Tuffe) zwischen Eder und 
Wupper, deren Bildung in die Zeit des Unterdevons verlegt wird. 
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Abb.31. Schematischer Querschnitt durch den Bornstein 
bei Bruchhausen. Umgez. nach PAECKEL:I!ANN. 
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Abb. 32. Geo\ogische Kartenskizze der Bruchhauser Steine. 
Nach PAECKELllANN. 

In einer jiingeren Periode, an der Grenze vom Mittel- zum Oberdevon, kam es zu neuen Ergiissell 
(submarinen Deckenergiissen) bei Padberg und Giershagen (Diabase, Diabasporphyrite, Mandelsteine, Schal
steine und Tuffite, sog. "Hauptgriinsteine"), die am Nord- und Ostrand des Ostsauerlander Hauptsattels 
als normales Schichtenglied mitverfaltet sind. Auch die olivinfreien Diabasdecken der oberen Ruhr, die aus
gedehnten Diabasgange im Lenneschiefer der unteren Lenne und Volme und die Diabasgange des Sieger
landes gehoren hierhin. 

Noch jiinger (obermitteldevonischen Alters) sind die basischen Decken von Schalsteinen und Diabasen 
von Willingen. Nach PAECKELMANN stehen sie moglicherweise mit den machtigen Intrusivgangen von zum 
Teil keratophyrahnlichen Diabasen im Kern des Ostsauerlander Hauptsattels und der Fredeburg-Waldecker 
Hauptmulde in Zusammenhang, die bei Silbach und Siedlinghausen in groBen Briichen gebaut werden. 

1m AnschluB an das Ausklingen der bretonischen Faltungsphase folgte das Aufsteigen 
des Granits, der in der Gestalt von Gerollen zum ersten Male in der transgredierenden 
Kulmgrauwacke im ° des Schiefergebirges in Erscheinung tritt. 

B. Unterkarbon. 
1. Begriff und Gliederung des Karbolls 

mit besonderer Beriicksichtigung des Unterkarbons im Ruhrbezirk. 
Der Darstellung des Unterkarbons will ich einen schematischen Uberblick iiber die 

allgemeine stratigraphische Gliederung des Karbons vorausschicken(s.Tabelle). 
1st das vorwiegend terrestrische Oberkarbon (Namur und Westfall flozfiihrend 

entwickelt, so zeigt sich das marine Unterkarbon (Dinant) vollig frei von Kohle. 1m 
SW des 1ndustrie bezirkes besteht es aus den Ablagerungen des K 0 hie nk al k s und K u I m s , 
gleichaltrigen, aber faziell sehr verschiedenartigen Ablagerungen einer Flachsee. Sind es 
beim Kohlenkalk in der Hauptsache organogene Kalke, so wird der Kulm vorwiegend 
aus ± klastischen Gesteinen, und zwar Kiesel-, Ton- und Alaunschiefern, Kiesel
kalken sowie Plattenkalken zusammengesetzt. Es wurde schon erwahnt, daB die 
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lange Zeit umstrittene geologische SteHung des Kohlenkalks und Kulms nach P AECKEL
MANN heute gesichert ist. Auch ihre Grenzen gegen das Devon und das Oberkarbon sind durch 
die jiingsten Untersuchungen 
von P AECKELMANN und SCHIN
DEWOLF (1935) geklart. 

Die das mergelig-sandig-tonige 
Oberdevon konkordant iiberlagernde 
Schichtenfolge des Kohlenkalks und 
Kulms war durch v. DECHEN (1850) 
dem Kohlenkalkstein, und zwar einer 
oberen Unterabteilung desselben, zu
gezahlt worden. LOTTNER sprach 
1859 die Gruppeals Kulm an. Dieser 
Name, urspriinglich ein englischer 
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Lokalausdruck fiir schwarze Schiefer, bezeichnet heute allgemein die sandig -schiefrige Fazies des U n t e r k arb 0 n s. 
Dachte man sich den Kulmfriiher als Kiisten- oder Flachseebildung, so galt der Kohlenkalk als Bildung der Tiefsec. 
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Abb.33. Das Kulm-Kohleukalkband am Velberter Sattel. Xach Aufnahmeu dcr Pro G. I" A, 

Spater wies HOLZAPFEL (1886) darauf hin, daB das Verhaltnis hochstwahrscheinlich umgekehrt ist. Nach seiner 
Ansicht haben die rasenfiirmigen Korallen, die groBen Brachiopoden und die dickschaligen Gastropoden des 
Kohlenkalks einen seichten Meeresteil bewohnt, wahrend die wenig abwechslungsreiche, pelagische Fauna dcs 
Kulms mit ihren Cephalopoden, diinnschaligen Mollusken und Radiolarien der Tiefsee angehort. Demgegeniibcr 
sieht H. SCHMIDT (1927) den Kohlenkalk (mit seinen dickschaligen Brachiopoden, Gastropoden, Seelilien, Trilo
biten, Zweischalern und Einzelkorallen) als Fazies des bewegten Wassers, den Kulm (mit seinen Goniatiten, 
Muscheln und Trilobiten) aber als Fazies des wenn auch ebenso tiefen, so doch ruhigen Wassers an. Fiir ein im 
allgemeinen wenig tiefes Meer spricht auch das Vorkommen von Pflanzenresten an der Basis des Kohlenkalks 
und das Auftreten der Oolithbanke nach dem Liegenden zu. Au13erdem deutet die' Ausbildung der hangendsten 
Alaunschiefer durch ihren Bitumengehalt auf eine allmahliche Hebung des Meeres bzw. auf Kiistennahe hin. 

Wie schon erwahnt, sind im Gebiet der Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlen
ablagerung beide Ausbildungsarten des Unterkarbons vertreten (s. Tafel I). Westlich 
von Ratingen und weiter westlich des Rheins ist sogar das ganze Unterkarbon in der 
Fazies des Kohlenkalks entwickelt. Ostlich von Barmen und im Sauerlande liegen die 
Ablagerungen nur in der Fazies des Kulms vor, wahrend in dem Zwischengebiet, d. h. vor
nehmlich im Gebiet der Herzkamper Mulde, beide Fazies in auskeilender Wechsellagerung 
beobachtet werden konnen (s. Abb. 33). 
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Tabelle 3. Faziesverteilung im Unterkarbon des weiteren Ruhrbezirkes. Nach PAUL 1938. 

Stufenbezeichnungen Kohlenkalk --+ -<- Kulm 

-~--~----------I 
~--------

nach nach Hohenlim burg, 

Goniatiten belgischen Velberter Sattel Wuppertal Letmathe, Iser-
Fundorten lohn, Honnetal 

Ober-
Reticulo- Andenne- Flozleeres ceras-Stufe Stufe 

karbon --- --------~-

(Namur) Homoceras- Chokier- "Hangende Alaunschiefer" Stufe Stufe 

Wechsellagerung von Ton- Posidonomyen-

und Kieselschiefern schiefer mit Gonia-
tites subcircularis 

---

Goniatites- Vorherrschend Posidonomyen- Plattenkalke 

Stufe Kieselschiefer schiefer mit 
Posidonomya becheri 

Fossilreiche Kalke mit ---

Vise-
Productus gigantoides ---

Stufe P AECKELMANN 
------

Polygene Kalkbrekzien mit Horizont der 
Beyricho- Productus striatu8 FISCHER, vorwiegenden 

ceras-Stufe im 0 transgredierend Kieselkalke 
----------~------ Kieselkalke 

----- ~ - Bankige Kalke mit Hornsteinen 
Unter- Monogene Kalkbrekzicn 
karbon --- ------

(Dinant) 
Pericyclus- Erdbacher Goniatitenkalk Erdbacher 

Goniatitenkalk 
Stufe ---- --

__ L_ydite _ 

Sedimentationsliicke Lydite und Liegende 
Kieselschiefer Alaunschiefer 

--- ----
Liicke? 

--- ._--------- --------- -- --------

Gatten-
Kalkige Schieferl Dunkle 

Tournai- und unreine Ostrakoden-
dorfia-Stufe Stufe Kalke mit und Flinzartige Kalke Hangenberg-

Brachiopoden Goniatiten- Kalk 

Oolithe schiefer 
----------- -

Kalkige Schiefer, Hangenberg-
Hangenberg-

"Etroeungt" Crinoidenkalke und Schiefer und 

Sandsteine Schiefer oberer Teil der 
Seiler-Schichten 

Ober- Wocklume- Famenne-I Velberter Schichten Obere "Cypridinen-
I 

W ocklumeria-
devon ria-Stufe Stufe schiefer" Kalk 

1m Gegensatz zu der alten Anschauung, daB Kohlenkalk und Kulm durch auskeilende 
Wechsellagerung miteinander verbunden, und daB dementsprechend der Kulm im all-
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1909), glaubte ZIMMER
MANN II (1909) nachweisen 
zu k6nnen, daB eine der
artige Verzahnung von 
Kohlenkalk und Kulm zwi
schen Ratingen und N eviges 
nicht bestehe, daB vielmehr 
der Kulm j unger als der 
Kohlenkalk und nicht gleich
zeitiger Entstehung sei. 
Nach den auf palaonto
Iogischer Unterlage aus
gefiihrten Untersuchungen 
von NEBE, H_ SCHMIDT, 
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PAECKELMANN, PAUL u. a. ergibt sich aber, daB Kohlenkalk und Kulm einander 
aquivalent sind und lediglich Faziesbildungen darstellen. 

Die Ergebnisse der neueren Forschungen sind von PAUL in der vorstehendenZusammenstellung (Tabelle3) 
in Form einer stratigraphischen Ubersicht fiir den weiteren Ruhrbezirk zur Darstellung gebracht worden. 

In der Festlegung der Grenze zwischen Devon und Karbon ergibt sich dabei allerdings ein Gegensatz 
zu der auf dem 2. Heerlener KongreB (1935) getroffenen Vereinbarung (Tabelle 4), wonach diese Scheide tiber 
dem Etroeungt, im weiteren Ruhrbezirk also zwischen Hangenberg.Schiefer und Hangenberg-Kalk, liegen 
solI. Die auf dem Heerlener KongreB international vereinbarte GIiederung, erweitert durch die Aufnahme 
der Beyrichoceras-Stufe (nach PAUL), ist aus vorstehender Tabelle 4 zu ersehen. 

2. Das Unterkarbon in der Fazies des Kohlenkalks. 
Der Kohlenkalk ist in seiner typischen Ausbildung nur auf verhaltnismaBig kurze 

Erstreckung hin bekannt. Wie erwahnt, begleitet der Kohlenkalk als schmaler Saum 
den Rand des Velberter Sattels (s. Abb. 33). Weiter nach ° ist er dann, wenn auch in 
etwas veranderter fazieller Ausbildung, auf dem Siidfliigel der Herzkamper Mulde von 
P AECKELMANN bis Schwelm verfolgt worden. Infolge der geringen Verwitterbarkeit der 
harten Schichten des Kohlenkalks ist der Verlauf dieses Zuges auch schon an der Ober
flache als Gelandekante gut zu erkennen. Ganz im W senkt sich der geschlossene Kalkzug 
nordwestlich von Ratingen unter junge Schichten des Diluviums und Tertiars der Kolner 
Bucht ein, um weiter nordwestIich in Form von zwei getrennten kleinen Sattelaufwolbungen 
bei Lintorf und am Druchter Kalkofen (ostlich von GroBenbaum) noch einmal auf
zutauchen und dann endgiiltig zu verschwinden. 

Erst rd. 75 km siidwestlich tritt der Kohlenkalkzug auf der anderen Seite des Rheins bei Stolberg 
(Aachen) wieder zutage. Dort bildet er nunmehr das unmittelbare stiindige Liegende des fIozfiihrenden 
Steinkohlengebirges von Aachen, Belgien und Nordfrankreich. 

Da der Kohlenkalk durch Grubenbau in der Tiefe nicht aufgeschlossen ist, kann zur 
FestIegung der Verbreitung des Kohlenkalks unterhalb des produktiven Karbons fast 
nur sein Ausgehendes dienen. 

Von den wenigen Bohraufschliissen des Mtinsterschen Beckens, die das unmittelbare Liegende des fIoz
fiihrenden Steinkohlengebirges erreichten, hat nur die Bohrung KESSELER (ostlich Lippborg) unterkarbonische 
Schichten, und zwar angeblich Kulmkieselschiefer, angetroffen. Einen weiteren Anhalt fiir ihre Verbreitung 
bieten die Grubenaufschliisse der Zeche Neu-Diepenbrock III. BARTLING (1909) nahm an, daB die auf der 
westlichen Verlangerung des Wattenscheider Sattels bauende Zeche Neu.Diepenbrock III "Kohlenkalk" 
nicht mehr angetroffen habe und daB das Unterkarbon im Felde dieser Zeche ganz in Kulmfazies entwickelt 
ist. Auf Grund der Ergebnisse neuerer, noch unveroffentlichter Untersuchungen von PAUT, (1938) an dem von 
KUKUK (1907) an Ort und Stelle gesammelten Materiltl (S.W.B.) umfaBt die Kulmfazies hier mindestens den 
groBten Teil der Vise-Stufe, die in transgressiver Lagerung auf dem Devon liegen diirfte. 

Gegeniiber der starken Entwicklung des Kohlenkalks in Belgien mit rd. 150-800 m 
und seiner etwa 200 m betragenden Machtigkeit im Aachener Revier ist die durchschnitt
liche Dicke des rechtsrheinischen Kohlenkalks mit etwa 100 m bescheiden zu nennen. Nach 
seiner petrographischen Ausbildung lassen sich im AnschluB an die bekannte belgische 
Einteilung zwei Hauptabteilungen ausgliedern. Auch bei den Untergruppen besteht weit
gehende Vergleichsmoglichkeit mit der belgischen Kohlenkalkstratigraphie (PAUL 1937). 

Es sind zu unterscheiden 1 : 

a) das Tournai, 
b) das Vise. 

Kennzeichnend fUr die Gesteinsablagerungen dieser zwei Stufen ist die abweichende Ausbildung hin· 
sichtlich der in den Schichten des Devons so ausgesprochenen "Schieferung" (STEINMANN 1930/31). Zeigen 
die Schichten des oberdevonischen Etroeungt noch schieferungsfreudige Gesteine, so finden sich im Tournai 
schon ungeschieferte Kalkbiinke. Fast vollig ungeschiefert sind jedoch die Kalke der Vise-Stufe und die 
Lydite des Tournais. Sie bilden das Dach der geschieferten liegenden Gesteine. 

a) Die Tournai-Stufe. 
Die an der Basis des eigentlichen Kohlenkalks auftretenden "Oolithe" und "Crinoiden

kalke" mit wechsellagernden mergeligen Schiefern und Alaunschiefern sind fUr die Kartie
rungszwecke der Geologischen Landesanstalt in die" Tournai-Stufe" zusammengefaBt worden. 

1 Das friiher zum Unterkarbon gezahlte Etroeungt wurde in Heerlen ins jiingste Devon gestellt. 
Kukuk, Geologie. 4 
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Ihre Machtigkeit ist gering und belauft sich auf hochstens 50 m. Wie in Belgien sind 
auch hier die sich gegenseitig vertretenden Schichten der Oolithbanke und Crinoidenkalke 
durch ihre Fauna (Spirifer tornacen8i8, Syringothyri8 cU8pidata und Productu8 niger) 
gekennzeichnet. 

Nach ihrer ganzen Ausbildung leuchtet ein, daB in den Schichten des Tournais Sedimente des Seicht
wassers vorliegen. Ausschlaggebend ist, daB sowohl die Oolithe wie die Crinoidenkalke samt den klastischen 
Gesteinen auf Sedimentation in geringer Meerestiefe hinweisen, wobei die Entstehung der bis erbsengroBen 
OoIithe (s. Abb.34) auf chemischen Niederschlag unter Mitwirkung von Organismen in stark bewegtem 

Abb. 34. Oolithe (Rogensteine) der Tonrnai-Stnfe von Wildenbnrg 
(Velberter Sattel). S.W.B. 

Seichtwasser zuriickzufiihren sein diirfte. 

Bereits nordlich Ratingen setzt 
die kennzeichnende Fazies der 
Tournai-Stufe ein (s. Abb. 33). 

Wie die Aufschlusse lehren, ist 
die fazielle Ausbildung dieser Stufe 
langs des Velberter Kohlenkalk
bandes erheblichen Schwankungen 
unterworfen. P AECKELMANN sieht als 
bestandig eigentlich nur eine starke 
o oli th bank an der Basis und eine 
mehrere Meter machtige Folge von 
bankigen Crinoidenkalken anI. 
Hiervon abgesehen, sind aber an 
ihrem Aufbau auch noch verschie
denartige mergelige Schiefer be
teiligt, die nicht selten die Eigen
schaft kulmischer Gesteine, d. h. 
typischer Alaunschiefer annehmen. 
Zahlreiche Falle derartiger Wech

sellagerungen sind bei der Kartierung der Blatter Velbert, Elberfeld und Barmen fest
gestellt worden. Jedenfalls steht heute - entgegen der Ansicht von ZIMMERMANN II 
(1909), "daB der Kulm jiinger als der Kohlenkalk sei" - auBer Zweifel, daB ent
sprechend den alteren Anschauungen Kulm und Kohlenkalk lediglich "Fazies
bildungen" des Unterkarbons sind, die sich gegenseitig vertreten konnen. 

Ein klares Bild dieser VerhiiJtnisse zeigt der groBe Steinbruch ostlich von Wasserfall (nordlich Velbert), 
wo glimmerreiche, sandige Schiefer mit Landpflanzenresten brachiopodenfiihrenden Kalken zwischen
gelagert sind. 

Hier erreichen die teils steil, teiIs bis zur Uberkippung aufgerichteten Tournai-Schichten etwa 7 m Machtig
keit. Dagegen haben die Oolithbanke an der Basis nur eine Machtigkeit von etwa 1,30 m, wahrend sie in 
dem weiter ostlich folgenden Steinbruch (nordlich Wildenburg) bis 15 m anwachsen. Diese Oolithe werden von 
einer rd. 5 m machtigen WechselfoIge dichter, schwefelkiesreicher Alaunschiefer mit 0,10-0,40 m machtigen 
zwischengeschalteten Kalkbanken iiberlagert. 

Der ostliche Teil des Velberter Sattels mit seinem gewundenen Verlauf des Tournais 
bietet ein wesentlich anderes Bild dieser Stufe, die hier in der Sauerlander Cephalopoden
fazies der Gattendorfia-Stufe entwickelt ist. Ais letzter guter AufschluB kommt der 
Steinbruch an der ehemaligen Kopfstation Neviges in Betracht. Nach Untersuchungen 
von PAUL (1937) entsprechen die Tournai-Schichten des Velberter Sattels nur dem tiefsten 
Abschnitt dieser Stufe. Dariiber liegt mit erheblicher Schichtlucke transgredierend 
unmittelbar die Vise-Stufe. 

b) Die Vise-Stufe. 
Seiner petrographischen Ausbildung nach ist der rd. 100 m machtige Kalk der Vise

Stu f e ziemlich einformig. Der organ ogene , blaugraue, meist fein -, ortlich auch gro bkristalline 
Kalk zeigt eine bis 1 m starke Bankung. Kennzeichnend fUr den Visekalk sind Einlagerungen 
harter schwarzer Hornsteinlinsen. Die im allgemeinen seltenen Fossilien bestehen aus 
dickschaligcn Brachiopoden und Gastropoden, die vielfach nesterweise auftreten. Mitunter 
entwickelt sich der Kalk zu richtigen Crinoidenkalken. 

1 Letztere werden neuerdings (PAUL 1937) als tiefstes, transgredierendes Viseen gedeutet. 
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Einschliel3lich der Ratinger Aufsehliisse ganz im NW ist die Vise-Stufe langs des grolHen Teiles des 
Kohlenkalkzuges am Velberter Sattel klar entwickelt (s. Abb. 33). Von einem geschlossenen Auftreten des 
"Kohlenkalks" im Wortsinne kann aber erst etwa ostlich von Eggerscheidt die Rede sein. Von hier aus 
streicht der obere Kohlenkalk in fast ununterbrochener Folge und vielfach dureh Steinbriiehe gut aufgesehlossen 
in ostnordostlicher Richtung bei meist nordlichem steilen Einfallen iiber Laupenmiihle. Abtskiiche, Kreh
winkel, Wasserfall, Wildenburg (s. Abb. 35) naeh Hefel. Weiter nach SO durch eine bedeutende Storung 
verworfen, schliel3t er sich dann in mehreren Sattel- und Muldenwendungen den Sonderfalten der Wittener 
Mulde iiber Sondern, Zippenhaus, Lembeck (siidlich von Langenberg) bis Neviges (Kopfstation) an. Dariiber 
hinaus kann man typischen Kohlenkalk in siidwestlicher Richtung noch bis Asbruch verfolgen, wahrend er 
in der Ausbildungsform grobbankiger Knollenkalke, die Herzkamper Mulde umsaumend, noch bei Aprath 
(in Tillmannsdorf) und weiter im S der Herzkamper Mulde vertreten ist. 

Seine Machtigkeit nimmt in dem gleichen Sinne ab. Die nach P AECKELMANN im Gebiet von Richrath 
schon weit geringere Machtigkeit betragt siidlich von Kleff (bei Zippenhaus) noch 14 m, urn bei Windrath 
noch mehr herunterzugehen. 1m S dieses 
Aufschlusses mil3t der Kohlenkalk in der 
Ausbildungsform des Crinoidenkalks bei 
Horst und Kleinobs noch 8 m, an der 
Kopfstation Neviges 8nl. DieseMachtig
keit wird immer geringer und betragt 
bei Elberfeld nur noch 2,5 m. 1m 
iibrigen ist die Vise-Stufe in Kulm
fazies vertreten. 

Der mit Ausnahme einiger fossil· 
reicher Kalkbanke bei Ratingen (mit 
Enkrinitenstielgliedern, Korallen, grol3en 
Spiriferen und Productiden) im allge
meinen nicht sehr fossilreiche Kohlen
kalk zeigt am Ostrande des Velberter 
Sattels, so bei Richrath und Zippenhaus, 
wieder einen grol3eren Fossilreichtum 
(Productus gigantoides, Productus stri
atus, Spirifer trigonalis u. a.) . 

Seine groBte Machtigkeit er
reicht del' typische Kohlenkalk 
(mittl. Vise) in den Cromforder 

Auu.35. Seiger gc,;tcllte Schichtell <les Kohlcnkalks (Ybe-Stulc) uci WiI<lcnuurg 
nbrdlich Yelbert. Auln. KnmK. 

Brlichen bei Ratingen. Hier pragt sich das Auftreten fester Schichten innerhalb des 
Tertiars und Diluviums schon oberflachlich durch einen flachen Hohenrlicken aus. Dart 
war es, wo frliher ein schwunghafter Abbau auf Dolomite und Kalke del' Vise-Stufe 
(in einer Gesamtmachtigkeit von rd. 250 m) umging. Bestehen die liegenden Schichten 
aus dickbankigen, rd. 100 m machtigen Kalken von blaugrauer bis aschgrauer Farbe, 
so miBt die hangende dolomitische Zone libel' 150 m. Sie laBt eine Schichtung nicht mehr 
erkennen. In ihrem Streichen entsprechen die mit 60-80° nach N einfallenden Schichten 
dem Hauptstreichen des Steinkohlengebirges. 

Gleich dem Dolomit des Massenkalks scheint der grobbankige Dolomit der Vise-Stufe durch einen 
von Spalten ausgehenden Umwandlungsvorgang aus friiherem Kalk gebildet worden zu sein, wie in den Stein
briichen an vielen Aufschliissen ersichtlich ist. Hier ist der Dolomit infolge der Einwirkung von Eisen· und 
Manganlosungen meist leicht braun gefarbt, in seiner ganzen Masse kristallinisch und stellenweise sehr poros. 
Versteinerungen sind - wie gewohnlich im Dolomit - sehr selten und meist schlecht erhalten. 

Nach Wegnahme des Abraums zeigen die Schichten des Kohlenkalks fast iiberall Spuren intensivster 
Verwitterung. Seine Oberflache ist daher vollstandig uneben oder runzelig und bildet eine Hiigellandschaft 
im Kleinen mit runden Kuppen, Bergriicken und tief eingeschnittenen Talern, deren Wandflachen viel
fach (insbesondere bei korallenfiihrenden Banken) blatternnarbig zcrfressen sind, ahnlich der Ausbildung 
der Massenkalkoberflache. 

Gelegentlich beobachtet man auch an der Oberflache des Kohlenkalks ± grol3e Dolinen ("Verkarstungs
erscheinungen"), wie Z. B. bei Wasserfall. Nicht selten sind derartige trichterformige Erweiterungen des 
Dolomits mit tertiarem Ton erfiillt. In diesen Fallen scheint es sich nach ZIMMERMANN (1909) urn subaerisch 
entstandenen Dolinen zu handeln, die sich wahrscheinlich schon vor Ablagerung des mitteloligozanen Tones 
gebildet haben. Vermutlich sind cs die gleichen Erscheinungen, die FLIEGEL in den mitteldevonischen Kalken 
bei Bergisch-Gladbach festgestellt und beschrieben hat. 

3. Das Unterkarbon in der Fazies des Kulms. 
1m Gegensatz zum Kohlenkalk ist die Verbreitung del' Kulmfazies im Liegenden 

des flozfiihrenden Steinkohlengebirges nicht derartig beschrankt (s. Tafel II). Schichten 
4* 
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des Kulms sind vielmehr am ganzen Nordabhange des Rheinischen Schiefergebirges 
von Lintorf an uber Oberhosel, Lembeck, Dussel, Gevelsberg, Hagen, Letmathe, Iser
lohn, Arnsberg und weiter zu verfolgen (vgl. Ubersichtskarte). Oberhalb von Menden 
durchschneidet das Honnetal das etwa 200 m machtige Kulmband, und zwar im Meridian 
von Hamm. Deshalb kommt die ostliche Fortsetzung der Kulmschichten fur eine Unter
suchung der Ablagerungsverhaltnisse des flozfuhrenden Karbons nur mehr untergeordnet 
in Frage. 

Es sei nur erwahnt, daB der Kulm, den Nordrand des Rechtsrheinischen Schiefergebirges weiter um· 
saumend, sich in der Langserstreckung des Altenaer Sattels bis iiber Arnsberg hinaus hinzieht, um dann 
dem Einspringen der Liidenscheider Mulde nach SW zu folgen. In ostlicher Richtung streicht er dann weiter 
iiber Nuttlar, Brilon bis Stadtberge, biegt von hier aus nach Sum und begleitet darauf den Ostrand des groBen 
Devonmassivs. AuBerhalb dieser Zone ist er noch am Warsteiner Devonsattel und am Dahlberg bei Kleinen
berg festgestellt. 

Ganz allgemein gesagt, nimmt also der Kulm umgekehrt wie der Kohlenkalk in 
seiner Machtigkeit von W nach 0 zu, wahrend auf der anderen Seite der niederrheinischen 
Bucht - im Aachener Steinkohlenbezirk - das Unterkarbon in Kulmfazies nicht mehr 
vorhanden ist. 

Als wesentlichste Gesteine des Kulms gelten Kieselschiefer und Alaunschiefer sowie 
dunnbankige Kiesel- und Plattenkalke. Trotz der Stetigkeit ihres Auftretens am Nord
rande des Schiefergebirges schwankt die fazielle Ausbildung der Schichten langs des 
Kulmbandes sowohl nach ihrer Machtigkeit als auch nach der petrographischen Be
schaffenheit sehr erheblich. Deshalb sei von einem Profil ausgegangen, in dem der Kulm 
besonders typisch und vollkommen aufgeschlossen ist, das ist die Gegend von Letmathe 
und Iserlohn. 

Nach den alteren Untersuchungen von DENCKMANN (1906) und den neuern von H. SCHMIDT (1935) 
und PAUL (1937) gliedert sich hier der Kulm yom Hangenden zum Liegenden in die nachstehend auf· 
gefiihrten Stufen: 

I 
d) Horizont der vorwiegenden PIa ttenkaike. . . . . 

c) Horizont der vorwiegenden Kieselkalke . 
b) Kulmkieselschiefer, vorwiegend Lydite. 
a) Alaunschiefer an der Basis des Kulms .. 

Hangenbergkalk •........... 

II Goniatites granosus PORTL. III y 

I Goniatites striatus Sow. III fJ 

[ Goniatites crenistria PRILL. III a 

Pericyclus-Stufe 

Gattendorfia·Stufe 
(Gatt. subinvoluta) 

II 

I 

Die oben angefuhrten Gesteine sind natiirlich nicht lediglich auf die einzelnen Stufen 
beschrankt. Vielmehr werden die ausgegliederten Unterzonen nur vorwiegend durch die 
erwahnten Gesteine gekennzeichnet. 

So lassen sich gewisse Gesteine, wie z. B. die Alaunschiefer und Kieselschiefer, in 
dunnen Lagen auch in allen anderen Unterabteilungen des Kulms beobachten. 

Wegen ihrer geringeren Bedeutung fur den Aufbau des engeren Bergbaubezirkes 
sei auf die tiefen Schichten der Gattendorfia-Stufe hier zunachst nicht weiter eingegangen. 

Die tiefste Zone der jungeren Pericyclus-Stufe besteht aus den nur wenige Meter 
machtigen (rd. 5 m), ebenflachig spaltenden und bituminosen Alaunschiefern, die 
im frischen Zustande schwarz, durch Verwitterungsvorgange aber meist gebleicht er
scheinen. 

Die nachsthohere Zone der dunngeschichteten Kulmkieselschiefer (bzw. richtiger 
Lydite) fuhrt uberwiegend schwarze, seltener weiBe, splittrig bis muschelig brechende 
und infolge zahlloser Klufte rhomboedrisch spaltende "Lydite". Sie wechsellagern 
(namentlich im Liegenden) mit Alaunschiefern (s. Abb.36). 

Auf den Spaltflachen ist das Mineral "Wavellit" (3 Al20 a • 2 P 20 S • 12 H 20) hiiufig, so bei Ostrich 
(Letmathe). Der muschelig brechende, durch kohlige Beimengungen dunkel gefiirbte Lydit besteht im reinen 
Zustande aus 90% Kieselsaure (Si02 ). Unter dem Mikroskop beobachtet man nicht selten Kieselpanzer von 



Das Unterkarbon in der Fazies des Kulms. 53 

Radiolarien, so daB die Lydite als organogene (biochemische) Bildungen anzusprechen sind, in denen wegen 
ihrer sapropelitischen Natur aber doch keine echte Tiefseefazies vorliegen durfte. 

Sie werden in vielen Steinbruchen zwecks Verwendung als Packlage gebrochen. 

Nach dem Hangenden zu stellen sich meist mit scharfer Grenze helle bis dunkel
farbige Kieselkalke in Wechsellagerung mit Lyditen ein. 

In den Kieselkalken sehen wir Kalkbanke mit ursprunglichem Kieselskelett, die bei der Verwitterung 
infolge Fortfiihrung des Kalkgehaltes stark poros geworden sind, bis zum SchluB nur das "Kieselskelett" 
ubrig geblieben ist. Wegen ihres Eisen
und Mangangehaltes hat der Verwitte
rungsboden der Kieselkalke eine dunkel
braune Farbe. Ihre Machtigkeit unter
liegt starken Schwankungen. 

Die nochhoher ins Hangende 
reichenden Plattenkalke sind 
mehrere 100 m machtig. Wie 
Abb. 37 zeigt, bestehen sic aus 
recht gleichmaBig und deutlich 
gebankten, dunklen, meist fossil
armen Kalken mit dunnen Zwi
schenlagen von Alaun- und 
Kieselschiefern. Wegen ihrer 
guten Eigenschaften finden sie 
als Bausteinc und Schottermate
rial ausgedehnte Verwendung. 

Wahrend einige der Kalkbanke 
nahe dem Liegenden lagenweise uber- Abb.36. Aufsehlul3 in uen Kulmkieselschicfern. Haltestclle Oese bei Menuen. 
reich an Goniatiten (Goniatites sphaericus 
und Goniatites crenistria PRILL.) sind, zeigen die zwischengelagerten Alaunschicfer stellcnweise Masson
anhaufungen von Posidonomya becheri BRONN. Pflanzenreste sind dagegen selten. Bisweilen findet man 
eine schachtelhalmahnliche Pflanze, namlich Asterocalamites sGTobiculatus SCHLOTH. und Cyclostigmareste. 

Uberlagert werden die 
Plattenkalke wieder von einer 
75-200 m machtigen Zone 
schwarzer Alaunschiefer, in 
deren Hangendem sich verein
zelte Grauwackenbankchen ein
stellen. Wahrend fruher seitens 
der Geologischen Landesanstalt 
mangels scharferer palaonto
logischer Belege die Unterkante 
der ersten festen Grauwacken
bank als Grenze des Kulms 
gegen das Flozleere gewahlt 
wurde, liegt diese Grenze nach 
den Beschlussen des Heerlener 
Kongresses an del' Un t e 1'

kante del' hangendenAlaun
schiefer. 

Ganz im W und im Bereich Abb.37. Aufsehlul3 illl Kulmplattcnkalk. Oese bci lIIcnucn. 
des Velberter Sattels ist die 
Ausbildung des Kulms - hauptsachlich wohl infolge andersartiger Sedimentations
vorgange des Meeres - teils aber auch als Folgeerscheinung groBer streichender 
Storungen mehr odeI' weniger verkummert. 

Das ortliche Ausfallen einiger Schichtengruppen des Kulmbandes setzt etwa an der Stelle ein, wo dieses 
den LennefluB schneidet, eine Erscheinung, die nach FuCHS mit der Einwirkung einer gabeligen Verzweigung 
der Ennepetalstorung in Zusammenhang steht. Weiter westlich (auf Blatt Hagen) zeigen die Kulmschichten 
infolge der aus einem System mehrerer streichender Stiirungen bestehenden Ennepetalstorung eine immer 
unvollkommencre Entwicklung. Durch eine Lucke getrennt, treten sic bei Gevelsberg und weiter westlich 
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auf kiirzere Erstreckung wieder in Erscheinung, urn dann zu verschwinden und erst nordlich von Barmen 
in stark verringerter Miichtigkeit erneut einzusetzen. 

Noch weiter im SW umranden wieder Alaun- und Kieselschiefer das Flozleere der 
Herzkamper Mulde und begleiten zusammen mit dem sich bei Asbruch in seinem 
Liegenden in konkordanter Lagerung einstellenden typischen Kohlenkalk aIle Sattel
und Muldenwendungen des Velberter Sattels bis nach Oberhosel. Die Schichten setzen 
sich hier aus Lyditen, Kieselkalken und rd. 100 m machtigen Alaunschiefern, sog. 
hangenden Alaunschiefern, zusammen, welch letztere aber schon oberkarbonisch sind. 
1m Liegenden dieser Alaunschiefer erscheinen kieseligkalkige Tonschiefer (Posidonien
schiefer) mit reicher Fauna und Posidonomya becheri als Leitfossil nebst Trilobiten, 
Brachiopoden und Cephalopoden. 

Diese Alaunschiefer fiihren im oberen Teil Goniatiten der Gattung Homoceras. Sie 
vertreten hier also die "Chokierstufe" der Belgier, die nach der 1. Heerlener Konferenz 
(1927) schon zum Oberkarbon gestellt wird. Die Machtigkeit des Kulms (einschliel3lich 
der zur Chokierstufe zu rechnenden Schichten) betragt hier, wie schon oben erwahnt, 
etwa 100 m. 

Westlich von Oberhosel verschwinden dann die Alaun- und Kieselschiefer unter 
Tertiar und Diluvium, um zusammen mit dem Kohlenkalk noch einmal wieder bei 
Lintorf an die Oberflache zu trcten. 

4. Tektonik des Unterkarbons. 
Die tektonischen Verhaltnisse des geringmachtigen Unterkarbons kommen in der 

·unmittelbaren Umgebung des Ruhrbezirkes in der Fazies des Kohlenkalks am besten 
zum Ausdruck. Sie sind im all
gemeinen - jedoch nicht immer -
verhaltnisma13ig einfacher Natur. 
Von einer ausgesprochenen Faltung 
dieser Schichtenfolge ist nur ortlich 
die Rede. Meist sinken die vollig 
ungeschieferten Schichten, soweit 
sie als Kalk entwickelt sind, ohne 
Sonderfaltung dem allgemeinen 
Nordfallen der Schichten entspre
chend ± steil nach NW ein. An ver
einzelten Stellen kann man jedoch 
auch Falten beobachten. 

So hat man es bei Eggerscheidt (ostlich 
von Ratingen) mit einem iiberkippten 
Sattel zu tun. Ein anderer Sattel liegt bei 
OberhOsel. Sein Nordfliigel zeigt hier rd. 50° 

Abb. 38. Blattvcrschiebung im Kulm des Arnsberger Sattels. Aufn. Kl:KliK. Einfallen, wiihrend der Siidfliigel flach mit 
30° einsinkt. Sonderfaltungen sieht man 

auch bei Heiligenhaus und Abtskiiche in Gestalt eines Sattels und einer Mulde. Noch weiter ostlich auf 
Blatt Velbert ist allerdings von einer Sattelbildung schon nichts mehr festzustellen. Hier ist die Auf
richtung der Schichten sehr steil und der Fallwinkel steigt auf 70-90°. 

In scharfem Gegensatz zu der schwach entwickelten Faltung des Unterkarbons 
steht die Bedeutung der vielen Querverwerfungen, wenn diese auch der Zahl nach 
gegeniiber der groBen Menge devonischer Querstorungen zuriickzutreten scheinen. Das 
AusmaB der durch die Storungen hervorgerufenen treppenformigen Verwiirfe geht selten 
iiber die gesamte Schichtenbreite hinaus (vgl. Tafel I). Mitunter bilden sich jedoch 
durch diese Verwerfungen - in Verbindung mit der alteren Faltung - sehr verwickelte 
Lagerungsverhaltnisse heraus. Neben einfachen Horsten, Graben und Staffeln entstehen 
auch Sattelhorste und Muldengraben, wie Z. B. am Ostrande des Velberter Sattels. 

Aber auch dort, wo wir das Unterkarbon in der Fazies des Kulma sehen, ist das Band durch querschliigige 
und atreichende Verwerfungen sowie Blattverschiebungen (vgl. Abb. 38) stark beeinfluBt. An bedeutenderen 
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Querstorungen sind unter anderem zu nennen die "Volmetalstorung" bei Hagen und eine Verwerfung ostlich 
von Oese (siidlich Menden). Recht uniibersiehtlich werden die Verhaltnisse dann zwischen Elberfeld und 
Hagen, wo eine der groBten streichenden Storungen des Bezirkes, die "Ennepetalstorung", durchsetzt. Durch 

Abb. 39. Stark gefaltete, grobbankige Schichten, abgeschert iiber nngefalteten, feingeschichteten Kulrnkieselschiefern. 
Steinbrnch westlich Hovel bei Neuenrade. 

sie kann ortlieh eine starke Maehtigkeitsverringerung unter volligem Ausfall gewisser Sehichtenglieder des 
Kulms bewirkt werden (s. Tafel I). 

Besonders schone Aufschliisse bietet ein Steinbruch bei Hovel in den Schichten der 
Kulm-Kieselschiefer von Neuenrade (ostlich des Honnetals). Hier zeigt sich im nordlichen 

Abb.40. 1Jberschiebung irn Kieselschiefer des Steinbruches westlich Hovel bei Neuenrade. 

Teil des Bruches das ungewohnlich eindrucksvolle Bild disharmonisch gefalteter, grob
bankiger Schichten, die an einer Abscherungsflache iiber ungefaltete, feiner geschichtete 
Kieselschiefer hiniibergeschoben sind (s. Abb. 39). 1m siidlichen Teil des Bruches sieht 
man langs derselben Storungsflache eine Uberschiebung der fast ungefalteten Kiesel
schiefer iibereinander (s. Abb. 40). 
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C. Das FlOzleere (Oberkarbon). 
1. Ausbildung, Grenzen und Verbreitung des FlOzleeren. 

Die fUr den Ruhrbezirk wichtigste Formation ist naturgemaB das Oberkarbon 
mit einer unteren, vielfach marinen, flozfreien Zone, dem Flozleeren (= unterer 
Teil des Namurs) und einer oberen, vorwiegend terrestrischen flozfiihrenden Zone 
(oberer Teil des Namurs und das ganze Westfal). Dabei ist der Begriff "Flozfiihrendes" 
und "Flozleeres" nicht streng im Sinne stratigraphisch verschiedenaltriger Unter
abteilungen, sondern vielmehr als fazielle Erscheinung zu werten. Setzt doch in Westfalen 
die Flozfiihrung erst im oberen Teile der Namurstufe, in Aachen dagegen schon im mittleren 
Teil der N amurstufe ein. 

Das sog. Flozleere des Ruhrkarbons begrenzt das Flozfiihrende im S, wobei 
seine Machtigkeit, an der Oberflache gemessen, von SW nach NO zunimmt (s. Abb. 41). 
Die bis etwa 1400 m (1) umfassende Schichtenfolge setzt sich aus wechsellagernden 
Alaunschiefern, sandigen Schiefertonen, Tonschiefern (Alphititen), Arkosesandsteinen, 
Quarziten, Grauwacken und Konglomeraten zusammen, d. h. aus Schichten, die denen 
des flozfiihrenden Karbons ± ahnlich sind. 

Abb.41. Die Verbreitung des FlOzleercn am Siidrande des Ruhrbczirkcs. ~ach Aufnahmen der Pro G. L. A. 

Neuere Untersuchungen von FIEGE (1932) im 0 des Bezirkes haben dargetan, daB in diesem Gebiete 
die genannten Gesteine in gesetzmaBiger Beziehung zueinander stehen, derart, daB Ablagerungen groberen 
Korns mit solehen feineren Korns weehsellagern, d. h. einen SedimentationszykIus reprasentieren. 

Kennzeichnende, von den Gesteinen der flozfiihrenden Schichten ganz abweichende 
Gesteinsarten sind im Flozleeren im allgemeinen selten. Erwahnt sei nur das Auftreten 
der nach KRUSCH das obere Flozleere bezeichnenden "bunt verwitternden" Schiefertone 
im Gegensatz zu den Schiefertonen des flozfiihrenden Karbons. 

Es handelt sieh hier bekanntlieh um eine dureh bunte Eisenhydroxydhautehen hervorgerufene Erseheinung, 
die aus der Zersetzung fein verteilten Sehwefelkieses zu erklaren ist. WestIieh von Hattingen ist dieses 
Merkmal zur Unterseheidung nieht mehr geeignet. Aueh an das kennzeiehnende, ortlieh reeht haufige Auf
treten kugeliger Toneisensteingebilde, wie Z. B. in den Sehiehten des mittleren Flozleeren bei Hagen u. a. O. 
sei erinnert. 

Dieser Schichtenkomplex wurde seit altersher von den Bergleuten der Grafschaft 
Mark allgemein als "flozleerer Sandstein" bezeichnet, ein Name, der durch V. DEcHEN 
in die Literatur uberging. Nun haben aber die Kartierungsarbeiten der Geologischen 
Landesanstalt festgestellt, daB der Sandstein keineswegs das herrschende Element dieser 
Schichtengruppe darstellt, wie das beispielsweise bei dem stratigraphisch zum Teil dem 
flozleeren Sandstein vergleichbaren "Millstone Grit" Englands der Fall ist. KRUSCH (1906) 
hat daher vorgeschlagen, die alte Bezeichnung "flozleerer Sandstein" bzw. "der Floz
leere" durch den zutreffenderen Ausdruck "das Flozleere" zu ersetzen. 

Obwohl es sich bei der Abgrenzung zwischen den flozleeren und flozfiihrenden 
Schichten nicht um scharfe stratigraphische Schnitte handelt, ist aus bergbaulichen 
Grunden diese Trennungslinie doch sehr wichtig. Freilich wurde sie friiher ± willkiirlich 
gezogen, zumal der Obergang der flozleeren in die flozfiihrenden Schichten ohne Dis
kordanz stattfindet und wesentliche petrographische und palaontologische Unter
scheidungsmerkmale nicht vorhanden sind. 
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Yom Standpunkt des Kohlenbergmannes aus zog v. DECHEN die Grenze mit dem liegendsten FlOz. 
Diese fiir den bergmannischen Betrieb zweckmaBige Grenzlinie, an der auch LOTTNER (1859) festhielt, hat 
lange Zeit die allgemeine Anerkennung in Bergbaukreisen gefunden. Sie ist auch noch in der ersten Auflage 
des Bandes I des Sammelwerkes als maBgebend betrachtet worden. Fiir die geologisch-kartographische Auf
nahme erwies sie sich nicht als besonders geeignet, schon aus dem Grunde, weil sie sich aus Mangel an hin
reichenden Grubenaufschliissen im liegendsten Floze iiber Tage nicht iiberall festlegen lieB. 

Die fur die Kartierungszwecke der Geologischen Landesanstalt notwendige scharfe 
Grenze fand sich in der liegendsten, noch unter dem tiefsten Floz auftretenden, sehr 
bestandigen Wer ksandstein bank (KRuseR 1904). Sie kann infolge ihrer groBen 
Widerstandsbhigkeit uber Tage als scharfe Gelandekante gegenuber dem sudlich an
schlieBenden £laehwelligen Gebiete des oberen Flozleeren deutlich verfolgt werden. Dort, 
wo die meist steil abfallenden Bergrucken von 
HaBlinghausen uber Silschede, Volmarstein, 
Harkortberg, Kaisberg, Herdecke bis zur Hohen
syburg im Landschaftsbild beherrschend in Er
scheinung treten, verlauft diese Grenze. Gleich
zeitig bildet diese Zone den AbschluB der unter
sten, sandsteinreichen Magerkohlenschichten gegen 
die machtige Gruppe milder Schiefertone des 
hangendsten Teiles des Flozleeren (s. Abb. 42). 

Damit wird eine uralte Grenze wiederhergestellt, die 
schon durch v. HOVEL 100 Jahre vor KRUSCH als hangende 
Begrenzung der flozleeren Schichten aufgestellt worden war. 

AuBerdem bietet die kartenmaBige Festlegung des Ver
laufes dieser Grenzschicht den Vorteil, daB hierdurch auch 
die tektonischen Verhiiltnisse geklart werden konnen. Diese 
Grenzbank ist infolge wiederholter Faltungen der liegendsten 
Schichten und spater eingetretener Abtragung, durch die 
bald Flozleeres, bald Flozfiihrendes an die Oberflache ge
bracht ist, naturgemaB nicht iiberall klar ausgepragt. 

Ganz im What allerdings die liegendste 
Werksandsteinbank aus faziellen Grunden ihre 
Bedeutung vollig verloren. Schon westlich von 
Hattingen sieht man, daB ein auffallender Fazies
wechsel im untersten Karbon eingetreten ist, 
indem hier von einer "liegendsten Werksandstein

Abb.42. Horizont der Werksandsteinbilnke. 
Steinbruch in der RetteIsmiihle bei Herdecke. 

bank" als deutlich verfolgbarer Grenze nicht mehr gesprochen werden kann. Hier ist 
daher die liegendste aufgeschlossene Sandsteinbank (etwa bei rd. 175 m unter Floz 
Wasserbank) als Grenze gewahlt worden. DemgemaB kann auch das liegendste Kon
glomerat, das schon in der Herzkamper Mulde in Richtung nach Wimmer sandiger 
wird, nicht mehr festgestellt werden. 

Trotz der - wenigstens im S des Ruhrbezirkes - gut verfolgbaren stratigraphischen Grenze dieser beiden 
wichtigen Horizonte des Oberkarbons erschien es mir wichtig, auch die Verbreitung des tiefsten Flozes und 
seine Bedeutung als Grenze im Sinne v. DECHENS zu priifen. Auf meine Veranlassung hat sich H. WINKHAUS 
(in einer unveroffentlichten Examensarbeit) mit dem liegendsten Floze beschiiftigt und zu diesem Zwecke 
aIle Schiirfe im Gelande auf dem liegendsten FlOze an der Hand der Mutungskarte des Oberbergamts in Dort
mund und der alten FlOzkarte der Westfalischen Berggewerkschaftskasse aus dem Jahre 1886 verfolgt. Hierbei 
ist die von mir vermutete Einheitlichkeit des liegendsten Flozes - wenigstens am Siidrande zwischen Herzkamp 
und Unna - nachgewiesen worden. Stellenweise ist es, und zwar dort, wo es gebaut worden ist, an der reihen
weisen Anordnung der Pingen recht gut zu verfolgen. Man kann es sogar, wie in den Waldern des Kaisberges 
(siidlich Herdecke), an den zuweilen gegeneinander versetzten Pingenreihen, die durch Querverwerfungen 
veranlaBt sind, wiedererkennen. 

Schwieriger als die hangende ist die liegende Begrenzung des Flozleeren zu 
erfassen. Aus rein praktischen Grunden hat die Geologische Landesanstalt fur ihre 
Kartierungszwecke als liegende Grenze des unteren Flozleeren die im Felde leicht 
erkennbare letzte machtige, haufig quarzitische, mitunter auch fein- bis grobkon
glomeratische Grauwackenbank uber den Alaunschiefern gewahlt. Diese scheidet 
zwei petrographisch verschiedenartige Gesteinszonen. 

Neuere Arbeiten von H. SCHMIDT (1927/35), BrsAT (1927), KUHNE (1932) u. a. haben es sicher gemacht, 
daB mindestens der Hauptteil der Hangenden Alaunschiefer oberkarbonisches Alter besitzt. Auch nach 



58 II. Das Liegende des flozfuhrenden Steinkohlengebirges. 

den Beschlussen der Heerlener Konferenz sind die hangenden Alaunschiefer wegen des Auftretens von Eumor
phoceraten als Oberkarbon anzusehen. 

Die Alaunschiefer enthalten haufig unregelmaBige kugelige Toneisensteinabsonderungen (Konkretionen) 
mit einem groBen Gehalt an Kalkphosphat. 1m W (etwa von OberhOsel bis Aprath) sind diese Schiefer 
fruher an zahlreichen Stellen zur Alaungewinnung ausgebeutet worden, wovon die zahlreichen alten 
rostbraunen Halden der gerosteten und ausgelaugten Schiefer Zeugnis ablegen. 

Der ProzeB spielte sich wie folgt ab: Der an Schwefelkies reiche Alaunschiefer (Aluminiumsilikat) 
wurde zuerst gerostet, dann befeuchtet und das Erzeugnis der Verwitterung uberlassen. Die sich hierbei 
neben FeS04 biIdende Schwefelsaure verwandelte das Aluminiumsilikat in Aluminiumsulfat. Dieses wurde 
mit Wasser ausgelaugt. Unter Zugabe von Kaliumsulfat kristallisierte dann Alaun [= KAI (S04)2+12 H20] 
aus, der in der Farberei Verwendung fand. 

Uber die Verbreitung des Flozleeren an der Oberfliiche, das in einem nach 0 breiter 
werdenden Bande den Nordabfall des Rheinischen Schiefergebirges umlagert, unterrichtet 
ein Blick auf die Abb. 4l. 

Das im W sudlich der Linie Duisburg-Miilheim zutage tretende Flozleere stoBt zwischen Miilheim und 
Kettwig uber die Ruhr vor, legt sich dann urn den Velberter Sattel herum, urn ostlich von Aprath die 
Sudwestspitze der Herzkamper Mulde zu umfassen. Von hier erstreckt es sich in immer groBerer Breite 
nordlich von Gevelsberg und Hagen bis an den Kreiderand. Den Arnsberger Sattel umsaumend, zieht es 
sich dann weiter bis Niedermarsberg, urn dann, durchragt vom Warsteiner und Briloner Sattel, unter der Zech
steinformation zu verschwinden. 

Die angegebenen Punkte konnen natiirlich nur ein ganz allgemeines Bild vom Verlaufe 
des Flozleeren an der OberfHiche geben. 1m einzelnen zeigen seine Grenzlinien im Han
genden und Liegenden durch die vielen FaIten, in die das Gebirge zusammengeschoben 
ist, in Verbindung mit den zahlreichen, das Band durchsetzenden Querverwerfungen weit 
verwickeltere Verhaltnisse. 

Augenfallig ist das Verhalten des Flozleeren im Bereiche des von KRuseR benannten "Horstes von 
Schwerte-Dellwig", wo das Flozleere an der sog. Westhofener Verwerfung 3 km nach N vorspringt, urn 
dann wieder staffelweise urn 5,5 km bis Frondenberg zuruckzutreten. Offenbar steht mit dem p16tzlichen 
Vorrucken des Flozleeren bzw. seiner vorwiegend aus weichen Schiefertonen bestehenden oberen Stufe 
nach N auch die ausgedehnte Verbreitung der Terrassenbildungen nordlich der Ruhr (zwischen Schwerte und 
Dellwig) im engsten Zusammenhange (s. Abb. 41). 

1m 0 von Frondenberg verschwindet die ostnordostlich verlaufende Grenzlinie 
zwischen den flozfiihrenden und flozleeren Schichten unter der Kreidemergeldecke, um 
zunachst ostlich von Strickherdicke im Grabengebiete des sog. Konigsborner Grabens 
noch einmal zu erscheinen und dann ostlich Schelk in Richtung ONO endgiiltig unter 
der Kreide unterzutauchen. 

Die Ubersichtskarte (Abb.41) zeigt, daB die Breite des Flozleeren an der Tages
oberflache im allgemeinen von W nach 0 zunimmt. Betragt sie an der Westspitze der 
Herzkamper Mulde noch etwa 1,4 km, so miBt sie schon bei Gevelsberg rd. 3,5 km, bei 
Hagen iiber 5 km und nordlich von Iserlohn rd. 10 km. Diese Unterschiede beruhen wohl 
vorwiegend auf dem EinfluB der Gebirgsfaltung in Verbindung mit spaterer Abtragung. 
Wahrend namlich an den erstgenannten beiden Orten die ganze Breite des Flozleeren nur 
einem Muldenfliigel entspricht, umfaBt die bei Hagen und Iserlohn gemessene Ausdehnung 
zahlreiche kleinere Falten. DaB in der gleichen Richtung aber auch die absolute Schichten
machtigkeit des Flozleeren zunimmt, sei nur nebenbei erwahnt. Jedenfalls ist die geringe 
Machtigkeit des Flozleeren bei Hagen nach KRuscH auf die Auswirkung der groBen 
"Ennepetalstorung" zuriickzufiihren, wahrend ihre starke Verbreiterung zwischen West
hofen und Frondenberg mit einem tektonischen Graben zusammenhangt. Weiter nach 0 
nimmt die Breite des Flozleeren vermutlich im Zusammenhang mit dem sich in der 
gleichen Richtung erstreckenden Altena-Arnsberger Sattel zu. 

Die Ermittlung der tatsachlichen Machtigkeit des Flozleeren bietet Schwierigkeiten. KRuseR geht bei 
ihrer Feststellung von dem Verhaltnis eines bestimmten Teiles der gefalteten Magerkohlenschichten zu ihrer 
Oberflachenausdehnung in einem gewissen Gebiete aus. Unter Berucksichtigung der weitaus starkeren ]<'altung 
des Flozleeren kommt KRuseR (1911) bei der Feststellung der wahren Machtigkeit des F16zleeren in der Gegend 
von Menden auf etwa 790 m. BARTLING (1931) schiitzt die Gesamtmachtigkeit der Schichten des Flozleeren 
im mittleren Ruhrbezirk auf mindestens 1000 m. KELLER (1934) bemiBt die Machtigkeit des F16zleeren zwischen 
Silschede und Gevelsberg auf rd. 1200 m. Dagegen solI sie sich im Raume der Wittener Mulde auf rd. 1000 m 
und in der Bochumer Mulde sowie im Wattenscheider Sattel auf rd. 800 m ermaBigen. 

Uber die Verbreitung des Flozleeren im Innern des Miinsterschen Beckens laBt sich 
nur sehr wenig mit Sicherheit sagen. Nach Bohrungsergebnissen kann zunachst als fest-
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stehend gelten, daB die Scheide zwischen flozfuhrenden und flozleeren Schichten unter 
der Mergeldecke von Schelk (sudlich Ostburener Heide) aus nach N etwa bis Lunen 
zuruckspringt, ihre nordostliche Richtung bis Hovestadt (14 km westlich von Lippstadt) 
beibehalt, um dann - entsprechend einem teilweisen Ausheben der flozfuhrenden Mulden 
in ostlicher Richtung - nach NO umzubiegen. Der allgemeine Verlauf dieser Grenzlinie 
durfte in der Richtung des variszischen Streichens zu suchen sein. 

Rein morphologisch betrachtet, ist fUr das untere F16z1eere wegen des Auftretens von harteren Grau
wacken- bzw. Quarzitbanken die Bildung von Riicken kennzeichnend. Landschaftlich ist der Bereich des 
Flozleeren, besonders im 0 des Bezirkes, wegen seines sterilen Bodens ein ausgesprochen!'s Waldgebiet. 

2. Stratigraphie. 
Fauna und Flora. Obwohl die Fossilfuhrung der flozleeren Schichten sich als weit 

reicher erwiesen hat, als man fruher annahm, ist sie vorlaufig doch noch nicht genugend 
erforscht, um auf ihr fur den W eine scharfe Gliederung des Flozleeren auf faunistischer 
und floristischer Grundlage aufzubauen. 

So erwahnen die alteren Bearbeiter des F16zleeren von tierischen Resten lediglich das vereinzelte Vor
kommen von Goniatiten aus verschiedenen Hohenlagen, wie z. B. der hangenden Zone bei Frondenberg 
(Ziegelei Vossacker) und bei Bohle, sowie des mittleren Teiles in einer Ziegelei bei Haspe. 

Neuere Untersuchungen von HAHNE (1930), H. SCHMIDT (1933) und KUHNE (1932) 
haben dagegen, besonders fur den 0, eine weit reichere Ausbeute an Fossilien geliefert. 

Ebenso reich, ja noch reichhaltiger als die tierischen sind die pflanzlichen Reste 
des Flozleeren, obgleich bis vor einigen Jahren gut erhaltene Stucke noch zu den Selten
heiten gehorten. 

Verfasser konnte schon vor langen Jahren an verschiedenen :Fundpunkten gut bestimmbare pflanzliche 
Reste aufsammeln, die samtlich dem aus den Magerkohlenschichten bekannten Formenkreis der Lepidophyten 
und pteridophyllen angehorten. 

Die gelegentlich in der Literatur erschienenen Mitteilungen iiber das Auffinden von Pflanzenformen 
im Flozleeren, die zum Unterkarbon hiniiberleiten sollen, beruhen auf irrtiimlichen Bestimmungen. 

Spater fanden GOTHAN (1928), POTONrE, FRANKE (1930) und BODE (1933) gut bestimmbare Pflanzen
reste im oberen und seltener im mittleren sowie unteren F16zleeren der Gegend von Hagen, Schwerte, Elber
feld und Barmen. 

Aber erst in den letzten Jahren gluckte es eifrigen Sammlern, unter anderem BERN
HARD (Dortmund), an mehreren Stellen eine unerwartet reiche Ausbeute an ausgezeichnet 
erhaltenen und gut bestimmbaren Pflanzen zu machen, so in den Ziegeleien HASPE
HEUBING (mittleres Flozleeres) und Vorhaller Dampfziegelei (oberes Flozleeres), 
ferner in Kramberg bei Kabel, Holzen bei Schwerte und in dem Eisenbahneinschnitt 
Witten-Barmen bei Klosterholz. 

Die von hier stammenden, viel£ach ungewohnlich scharf ausgepragten Pflanzenreste sind unter anderem 
von FRANKE (1927 und 1930) monographisch bearbeitet worden. Aus der Liste der dort aufgefiihrten Reste, 
z. B. Mariopteris acuta, Neuropteris schlehani, Neuropteris gigantea und Alethopteris lonchitica geht hervor, 
daB sich die Flora des Flozleeren eng an die der hoheren Schichten, das Flozfiihrende, insbesondere an die 
Magerkohlenschichten, anlehnt. AuBerdem finden sich aber auch einige der fast nur dem FlOzleeren eigenen 
Arten, wie Sphenopteris hollandica (s. Abb. 154). 

Die Flora gehort also dem unteren Oberkarbon (mittleres Namur) an. Da aIle 
bislang aufgefundenen Pflanzenreste in den drei verschiedenaltrigen Stufen des Floz
leeren ziemlich gleichmaBig verteilt sind, ist mit ihrer Hilfe allein eine stratigraphische 
Gliederung nicht moglich. Wegen weiterer Einzelheiten sei auf den Beitrag GOTHANs 
verwiesen. 

Die das Unterkarbon (Dinant) kennzeiehnenden Pflanzenreste treten erst unterhalb der hangenden 
Alaunschiefer, d. h. noch tief unterhalb des charakteristischen Florensprungs GOTHANS auf (s. Tabelle 5). 

Pflanzenreste finden sich aber auch in anderer Form. Bemerkenswerterweise wurden von FrEGE (1932) 
im Flozleeren bei Allagen in mehreren Horizonten "Dolomitkonkretionen mit Pflanzenresten" festgestellt, 
die wie die "Torfdolomite" des FlozfUhrenden namurische Pflanzenreste mit allen Einzelheiten ihres Auf
baues erkennen lassen. 

Angesichts des groBen Reichtums an wohlerhaltenen Pflanzenresten uberrascht 
es daher etwas, daB das Vorkommen von Steinkohle im Flozleeren nur auf ganz gering
machtige Kohlenrinden und -schmitzchen (Treibholzkohlenlagen allochthoner Natur) 
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Tabelle 5. Flora des N amurs zwischen Menden und Marsberg. (Nach FRANKE, GOTHAN u. a.) 

Ausbildung 
Gliederung Ausbildung zwischen zwischen Pflanzenvereine Gliederung (nach SCHMIDT) (Heerlen 1935) Elberfeld u. Menden Menden und (nach GOTHAN) 

Marsberg 

Westfal A Fettkohle Lonchopteris 
rugosa, V 

EBkohle Sphenopteris 
GaRtrioceras-Stufe honinghausi, rx-o 

r (Fl. Sarn~bank mit} 
Sphenopteris 

schlehani 1 Gastnoceras --- ~--- ---

r subcrenatum) Sphenopteris 
r Eumorphoceras C Magerkohle hollandica, <l> 

Mariopteris 'H superbilingue 
Oberes FlOzleeres 

;j 

acuta, "'" w. 
N europteris ,;, 

Grauwacken schlehani. ~ Reticuloceras <l> 

und Grau- Sphenopteris IV '" reticulatum, 
Mittleres FlOzleeres 0 B wacken- hOninghausi :3 

schiefer noch fehlend .S Reticuloceras 
"'" inconstans Namur <l> 

Florensprung ~ 
GOTHANS 00 

~ Homoceras 

'" beyrichianum, 
Unteres FlOzleeres Grauwacken 0 N uculoceras Flora des ~ 

A und Grau- p, nuculum, Waldenburger '" (H+E) Hangende Alaun- wacken- 0 Eumorphoceras 
schiefer schiefer Liegendzuges § bisulcatum, zu erwarten! ~ Eumorphoceras 

pseudobilingue 
--- -~ --- -- -

Kulm-Plattenkalke Kulmton- Adiantites, 
III Goniatites-Stufe 

Dinant schiefer Asterocalamites, 

Kulm -Kieselkalke (Bander- Rhacopteris II Pericyclus-Stufe schiefer) (Vise-Flora) 

Kreid. l~ fIoizfUhr. oberos miltler!s untem unc.gti,d. Hulm Kohilnkalk OM'" 
fl ttzleeres '';;' ,...,--....... _ 

Oberkarbon Unl\'rllarbon 

Abb.43. Die Gliederung des Fliizleeren und des Unterkarbons im SW des Industriebezirkes. 
Umgez. nach Aufnahmen del' Pl'. G. L. A. 

beschrankt ist, wie bei Hennen (ostlich Schwerte), bei Haldem (nordostlich Hagen) und 
an vielen anderen Stellen. 

Das bei Bohle (400 m westlich der StraBe Hagen-Bohle) in 210 m Teufe erbohrte 0,50 m machtige Kohlen
floz, auf das 1901 das Feld Caroline verliehen wurde, gehort vermutlich einer versenkten Steinkohlengebirgs
scholle der Magerkohlenschichten an. Eine schwache Kohlenlage im Flozleeren wurde nach BARTLING im Vor
einschnitt des Klosterholzer Tunnels festgestellt. Ob diese Kohlenablagerungen, die aueh an anderen Stellen 
in etwa der gleichen stratigraphischen Hohe beobachtet worden sind, etwa den Wilhelmine-FlOzen des Aachener 
Karbons entsprechen, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Jedenfalls stellcn sie die ersten fiozartigen 
Bildungen im variszischen Sedimentationszyklus dar. 

Aus der Wechsellagerung dieser zweifellos terrestrischen Schichten mit den vielfach 
festgestellten marinen Horizonten ergibt sich, daB in der Zeit des Flozleeren die marinen 
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Uberflutungen haufiger und ausgedehnter waren als wahrend der Zeit des flozfiihren
den Karbons. 

1m Gegensatz zu den hangenden und liegenden Stufen des Karbons konnte sich das 
Flozleere in stratigraphischer Beziehung lange Zeit keiner Sondergliederung erfreuen. 
Die Ursache liegt einmal in der verhaltnismaBig groBen :Fossilarmut dieses Schichten
komplexes und in dem durch die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit seiner Gesteine 
bedingten Mangel an guten Aufschlussen begrundet. 

Nach verschiedenen Versuchen von MULLER, HENKE, FUCHS und LOTZ gab KRUSCH (1908) fUr die Gegend 
zwischen Menden und Witten eine auf rein petrographischer Basis aufgebaute Gliederung, die auch der geolo
gischen Kartierung der in Frage kommenden Blatter zugrunde gelegt worden ist. Diese wurde durch spatere 
Untersuchungen von BARTLING noch etwas erweitert. 

Nach KRUSCH und BARTLING sind vom Hangenden zum Liegenden in der Gegend 
zwischen Barmen und Menden folgende drei Zonen zu unterscheiden: 

Tabelle 6. 

FlOz
leeres 

(mittleres 
und oberes 

Namur) 
B 

3 
Obere 
Zone 
(stu 3) 

Zone der Ziegelschiefer: Dunkle, milde, bei der Verwitterung bunt an
laufende Schieferton- und Alaunschiefer mit untergeordneten Sandstein- und 

Eisensteinbanken 

Mittlere 
2 . Zone 

(stu 2) 

Grauwackenzone: Machtige Schiefertonlagen, wechsellagernd mit schwa
cheren Grauwacken 

C Untere 
1 Zone 

(stu 1) 

Quarzit- und Konglomeratzone: Quarzitische und konglomeratische 
Grauwackenzone mit untergeordneten, teilweise pflanzenfiihrenden Schiefer

tonbanken 

Diese Dreiteilung gilt, wie erwahnt, in der Hauptsache fur den mittleren Teil des 
Industriereviers, etwa zwischen Barmen und Menden (s. Abb. 43). Hier miBt das Floz
leere quer zum Streichen rd. 10 km, wahrend 
weiter im W und im 0 die Verhaltnisse etwas 
andere sind (s. Abb_ 43). 

1m einzelnen sei hierzu folgendes bemerkt: Die 
Quarzitzone (unteres Flozleeres = stu 1) ist durch eine 
Reihe mehr oder weniger machtiger, in Schiefertone ein
gebetteter und auf griiBere Entfernung zu verfolgender 
Quarzitbanke gut gekennzeichnet. Schon oberflachlich 
sind die Banke an den weithin verstreuten Quarzitroll
stiicken im Gelande gut erkennbar. Die liegendste 
Quarzitbank sollte gleichzeitig auch die Grenzbank gegen 
die Schichten des Kulms darstellen. Mitunter gehen die 
liegenden Quarzitbanke in grobe Quarzkonglomerate uber, 
was auf Strandnahe bei der Bildung hindeutet. Weiter im W 
(bei Velbert und Ratingen) treten an Stelle der Quarzite 
Grauwackenbanke. Auch gegen die nachsthohere Zone 
schlieBt die untere Zone mit einer Quarzitbank ab_ 

DieGrauwackenzone (mittleresFlOzleeres = stu 2) 
setzt sich aus wechsellagernden, ortlich bis zu 50 m an
wachsenden Banken meist dunkIer, grobkorniger und 
glimmerreicher "Grauwacke" von rauhem erdigem Bruch 
und Schiefertonen zusammen, von denen die letzteren 
iiberwiegen. Ortlich werden die harteren Grauwackenbanke 
in Steinbriichen ausgewonnen_ Nach oben wird die Zone 
ebenfalls durch eine Grauwackenbank begrenzt. 

Abb. H. Schiefertone dcr Ziegebchieferzone des Fliizleeren. 
Schmiedestralle bei Halliinghausen. 

Die oberste Zone, die Ziegelschieferzone (= stu 3), baut sich vorwiegend aus grauen Schiefertonen, 
schwachen Sandsteinbanken und untergeordneten Alaunschiefern auf (s. Abb. 44). An vielen Stellen werden 
die schwefelkiesarmen, buntverwitternden Schiefertone fUr Ziegeleizwecke verwendet. 

Weiter nach W, z. B. auf Blatt Kettwig im Gebiete des Velberter Sattels, wo 
die Breite des Flozleeren durch die Wirkung der Satanella und anderer streichender 
Storungen stark herabgemindert ist, konnen diese drei Stufen nicht mehr aus
gegliedert werden (s. Abb. 43). Hier IaBt sich nach ROTH (1918), BARTLING (1931) und 
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WUNSTORF (1931) nur noch eine Zweiteilung in eine obere, rd. 800 m machtige 
"Ziegelschieferzone" (gut aufgeschlossen im Eisenbahneinschnitt bei Hosel, siehe Ab

.-\bb.45. Gefaltete Schiefertone des oberen FlOzleeren bei 
Hosel. Aufn. KUKUK. 

bildung 45) und eine untere, rd. 600 m 
machtige Quarzit - und Grauwackenzone 
durchfiihren. 

Die unverkennbare Veranderung der faziellen Ver
haltnisse des F16zleeren in der Richtung von 0 nach W 
steht mit der schon erwahnten, deutlich feststellbaren 
Verkiimmerung der Gesamtstufe in der gleichen Richtung 
zweifellos in ursachlichem Zusammenhang. 

Auch im 0 (ostlich von Menden) solI sich 
nach BARTLING (1925) wieder nur eine Zwei
teilung in eine Schieferzone (im Hangenden) 
und eine Grauwackenzone (im Liegenden) 
ermoglichen lassen. N och weiter ostlich zeigen 
sich aber nach KUHNE (1932) sehr erhebliche 
Faziesverschiedenheiten. Sie pragen sich darin 
aus, daB aus der schiefrigen Ausbildung der 
"Hangenden Alaunschiefer" (H + E) und eines 
Teiles der "Quarzitzone" (von KRUSCH) das 
machtige Schichtensystem der Arns berger 
Schichten (H + E) hervorgeht, das aus 
glimmerfreien Grauwackenbanken , Grau
wackenschiefern und milden Tonschiefern be
steht. Dariiberfolgen die Hagener Schichten 
mit gIimmerhaItigen Grauwacken. 

fur 
Auf Grund der Untersuchungen von KUHNE (1932) und SCHMIDT (1933) kann man 
diese Gegend folgendes Gliederungsschema aufstellen : 

Tabelle 7. 

Stufenbezeichnung Gliederung (nach Zonenfossilien Gliederung 
KRUSCH-BARTLING) (nach SCHMIDT) (nach KUHNE) 

C!:> Ziegelschieferzone Eumorphoceras superbilingue I Ziegelschieferzone .... 
Oberes 

., 
(stu 3) I +> 

Namur U1 '" ,;, C!:> ! 
Grauwackenzone ... Reticuloceras bilingue (0) til C!:> 

i Hagener Schichten 
... 

~ '" (stu 2) '-' 
0 '0 

Mittleres ;:; ~ Reticuloceras reticulatum i '-' Quarzitzone Namur :.3 i '" (stu 1) (B) ~ IV Reticuloceras inconstans 
.------- ,;, 

til ... Homoceras beyrichianum Arnsberger '" Un teres '-' Schichten 0 Nuculoceras nuculum ~ (Schiefer- und Namur p.. Hangende Alaun-
(A) 

... 
schiefer (0 t) Eumorphoceras bisulcatum Grauwackenzone) 0 

(H+E) S Cravenoceras edalense ., 
~ 

Eumophoceras pseudobilingue 

Die technische Verwendbarkeit der Gesteine des Flozleeren ist gering. Wie erwahnt, eignen 
sich die zermiirbten Schiefertone des oberen F16zleeren vorziiglich als Ziegelschiefer. In dieser Eigenschaft 
werden sie in zahlreichen Ziegeleien zusammen mit dem vielfach dariiber anstehenden LOBlehm verwendet 
(s. Abb. 44). Dabei miissen die miirben Sandsteine dieser Zone jedoch auGer acht bleiben. Da die Sandsteine 
bzw. Grauwacken der mittleren Zone gleichfalls nur von geringer Festigkeit sind, beschrankt sich ihre Ge
winnung auf vereinzelte Briiche, in denen sie zu Schottermaterial oder als Packlage verarbeitet werden. Etwas 
groGere Bedeutung haben dagegen die harten quarzitischen Banke des unteren F16zleeren, die friiher in vielen, 
im Streichen verlaufenden Steinbriichen zur Gewinnung sauren Materials zum Ausfuttern der HochMen 
gewonnen wurden. Heute werden sie vorwiegend als Schotter und Packlage benutzt. 
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3. Tektonik. 
Die tektonischen Verhaltnisse des Flozleeren sind wegen del' Gleichartigkeit seiner 

Gesteine und der verhaltnismaBig geringen Zahl wirldich guter Aufschliisse meist nicht 
leicht zu erkennen. Immerhin 
geht aus allen Beobachtungen 
hervor, daB die Faltenbildung 
sich im groBen und ganzen -
entsprechend dem Wechsel 
harter und weichel' Gesteins
Mnke -- an die des flozfiih
renden Steinkohlengebirges an
schlieBt, d. h. aus ostnordost
lich streichenden Normalfalten 
in del' Form del' Knickfalten 
(s. Abb. 46) besteht. Ortlich 
ist sie abel' weit engel' und 
schader ausgepragt als im floz
fiihrenden Steinkohlenge birge, 
freilich ohne daB hier die aus den 
alteren Teilen des Rheinischen 
Schiefergebirges bekannten Iso-
klinalfalten zum Ausdruck ge- Abb.46. Falte illl unteren FlOzleeren. Westhang der Sorpc·Talsperre. 

kommen sind. Entsprechend der 
etwas abweichenden petrographischen Beschaffenheit del' Schichten des :Flozleeren 
und ihrer dadurch bedingten groBeren Mobilitat ist die Sonderausbildung del' Falten 
ganz naturgemaB im einzelnen von derjenigen des flozfiihrenden Karbons verschieden. 
Hier ausgedehnte flache Mulden, die durch 
schmale Sattelaufwolbungen getrennt werden; 
dort intensivst zusammengepreBte, schmale, oft 
nurwenigeMeter breite Sattel undMulden (Spitz
falten), wie sie ganz besonders im oberst en 
Flozleeren zu sehen sind (s. Abb. 47). In den 
Spitzfalten sind die harten Banke als Ganzes 
geknickt (s. Abb. 48), wobei sich auf den toni
gen Zwischenmitteln Bewegungen in del' Rich
tung des Einfallens vollzogen haben. 

Dagegen kann von einer durchgehenden 
Zickzackfaltung durch das ganze Flozleere, wie 
oft behauptet wird, keine Rede sein. Es wech
seln vielmehr enggepreBte Zonen mit Zonen 
weitspanniger Falten. Ganz allgemein herrscht 
iibrigens ein Nordfallen der Schichten VOl' 
(HAHNE 1929). Mit dem Harterwerden del' 
Gesteinsschichten werden auch die Falten in 
der untersten Zone des Flozleeren wieder brei tel' 
und rundeI'. 

DaB neben diesen Falten auch noch Quer
verwerfungen (Spriinge und Verschiebun
gen) sowie Langsstorungen (Uberschiebun-
gen) eine Rolle spielen, bedad wohl kaum Abb.47. Spitzfalte illl oberen FlOzlceren bei Ergste. 

der Erwahnung. Jedoch ist bemerkenswert, 
daB z. B. die groBe Zahl del' Querverwerfungen des alten devonischen Rheinischen 
Schiefergebirges sich im Flozleeren nicht unerheblich vermindert hat. Der Grund diirfte 
darin liegen, daB die tektonische Beeinflussung del' Schichten des Oberkarbons geringer 
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als die der alteren Schichten ist. Man geht auch wohl nicht fehl in der Annahme, 
daB die alteren Schichten schon in den Faltungsbereich des variszischen Gebirges 
gerieten, als die Schichten des Oberkarbons erst in der Bildung begriffen waren. 
Immerhin sind Querverwerfungen noch verhaltnismaBig haufig. Sie stellen nicht selten 
"Quellinien" dar und sind daher fiir die Wasserfuhrung des Flozleeren von Bedeutung. 
Ihre Verwurfshohe scheint mit wenigen Ausnahmen nicht sehr groB zu sein. Zu den 
wichtigeren Querstorungen (in der Ausbildung von Verschiebungen) gehOren unter 
anderem die Westhofener Storung, die Volmestorung (oder Hagener Querver

Abb. 48. Knickialte im mittleren FlOzleeren yon Eckesey bei Hagen. 
Auin. KUKUK. 

werfung) mit einem Ver
wurf im Eilpetal (sudlich 
Hagen) von rd. 1500 m , das 
Konigsborner Graben 
system und die Alten
burener Verwerfung 
(westlich Brilon). 

Uber die Bedeutung 
und Haufigkeit der strei
chenden Verwerfungen 
desFlozleeren herrscht noch 
keine Klarheit. Die einen 
halten sie fur keineswegs 
seltene Erscheinungen mit 
sehr verschiedenem Ver
werfungsausmaB. So will 
BARTLING zahlreiche strei
chende Verwerfungen im 

Gebiete von Hattingen beobachtet haben, und zwar im Klosterholzer Tunnel, wo auf 
350 m querschlagige Lange 12 groBere derartige Storungen nachgewiesen sein sollen. 
Andere sind der Ansicht, daB die Zahl der echten Langsverwerfungen verhiiltnismaBig 
gering ist. Moglicherweise sind diese Storungen mit vorwiegend 0-W verlaufenden 
Blattern verwechselt worden, deren haufiges Vorkommen, ebenso wie im Flozfuhrenden, 
auch fur das Flozleere anzunehmen ist. 

Die wiederholt erwahnte bedeutende Ennepetalstorung (s. Tafel III) mochte 
ich nicht als einen streichenden Sprung ansehen, sondern sie mit OBERSTE-BRINK (1933) 
und HAARMANN (1932) fur eine Uberschiebung halten. 

Hinsichtlich des Alters der Faltung im Flozleeren, das mit dem produktiven Karbon 
vollige Konkordanz aufweist, ergibt sich aus der Diskordanz mit dem uberlagernden 
ungefalteten Zechstein und der Trias, daB die Hauptfalten, wozu auch die Mehrzahl 
der mit der Faltenbildung gleichaltrigen Uberschiebungen gehort, in der Zeit der asturi
schen Phase der variszischen Orogenese entstanden sind. Jungeren Alters sind die Quer
verwerfungen, wahrend das Alter der Langsverwerfungen noch nicht sicher erkannt ist. 
Man gewinnt sogar stellenweise den Eindruck, als wenn die Querverwerfungen von den 
Langsverwerfungen abgeschnitten wiirden. 

III. A bschni tt. 

Ausdehnung und Gliederung des flozffthrenden Ober
karbons sowie die Fazies des Oberkarbons im Ruhrbezirk. 

A. AHgemeiner stratigraphisch-tektonischer Uberblick. 
Von den weit iiber 6000 km2 umfassenden flozfiihrenden Schichten rechts des Rheins 

tritt nur ein kleiner Teil unmittelbar zutage. Das iibrige Gebiet liegt unter einem nach 
N machtiger werdenden Deckgebirge verborgen (s. Abb. 49). 

An der Zusammensetzung der die subvariszische Saumtiefe erfiillenden flozfiihren
den Steinkohlengebirgsschichten sind hauptsachlich Schiefertone und Sandsteine mit 
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ihren Ubergangen und Abarten (Konglomerate, Grauwacken und Sandschiefer) sowie 
Steinkohlen- und Eisensteinfloze beteiligt. Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ist 
der Anteil der Kohle am Gesamtschichtenaufbau sehr gering. Auf die im engeren Ruhr
bezirk bis jetzt aufgeschlossene Schichtenfolge entfallen rd. 55 m Kohle in unbedingt 
(absolut) bauwiirdigen Flozen und rd. 25 m in bedingt (relativ) bauwurdigen Flozen, 
insgesamt also etwa 80 m Kohle auf rd. 2900 m Schichtenmachtigkeit = rd. 2,8 %. 
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Abb. 49. Die Verbreitung des flozfiihrenden Steinkohlengebirges im nordwestlichen Deutschland. 

Kennzeichnend fiir die Stratigraphie des Ruhroberkarbons ist, daB sich Flora und 
Fauna der Schichten, abet' auch Reife (Inkohlungsgrad) und Eigenschaften der Kohlen
floze sowie Zusammensetzung und Ausbildung des Nebengesteins yom Hangenden zum 
Liegenden, d. h. in senkrechter Richtung, recht erheblich verandern, wahrend diese 
Verhaltnisse in der Waagerechten ziemlich die gleichen bleiben. Auf die vorhandenen 
Unterschiede der Flozkohle in chemisch-technischer Hinsicht in der Senkrechten grunden 
sich auch die wiederholt unternommenen Versuche einer allgemein gultigen Gliederung 
der Steinkohlenschichten an der Ruhr (vgl. Abschnitt III, C). Sie haben heute zu einer 
Einteilung der gesamten Ablagerung in sechs unter sich gekennzeichnete Schichten
gruppen, und zwar in Mager-, EB-, Fett-, Gas-, Gasflamm- und Flammkohlen
schichten gefuhrt, die den stratigraphischen Stufen des Namurs sowie vorwiegend 
des unteren, mittleren und oberen Westfals angehoren. 

In petrographischer Beziehung zeichnen sich die mittleren Zonen (Fettkohlen- und 
Gaskohlenschichten) neben ihrem Flozreichtum durch das Uberwiegen von Schieferton
schichten aus, wahrend die verhaltnismaBig flozarmen liegenden und hangenden Stufen 
(Mager- und EBkohlen- sowie Gasflamm- und Flammkohlenschichten) zwat' weit reicher 
an Sandsteinen und Konglomeraten, dafur aber armer an Kohlen sind. Rein pala-

Kukuk, Geologie. 5 
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ontologisch betrachtet, sind die unterste und die oberste Zone durch das haufige Auftreten 
von marinen Schichten gekennzeichnet, die beiden mittleren Horizonte durch ihren 
Reichtum an Ablagerungen mit SiiBwasserbewohnern. Auch die fossile Flora laBt in den 
einzelnen Stufen eine nicht unerhebliche Differenzierung erkennen. 

Das Bediirfnis nach schneller vergleichender Unterrichtung iiber die vielen Floze 
des Bezirks hat schon friih zur Identifizierung und Benennung bestimmter Floze innerhalb 
der verschiedenen Kohlengruppen gefiihrt. Sie griindet sich auf flozeigene charakteri
stische Eigenschaften unter besonderer Beriicksichtigung des petrographischen Verhaltens 
des unmittelbaren Nebengesteins bestimmter Floze und seiner leitenden Pflanzen- und 
Tierreste. Diese Floze sind schon friih als "Leitfloze" bezeichnet und durch den ganzen 
Bezirk verfolgt worden. Eingehende neuere Untersuchungen haben es sogar ermoglicht, 
die Mehrzahl aller Floze auf den verschiedenen Zechen wiederzuerkennen und einheitlich 
zu benennen, wie spater noch naher ausgefiihrt werden wird. 

In tektonischer Hinsicht haben wir es im Ruhrgebiet mit einer im Verhaltnis 
zum Faltenbilde der belgischen und franzosischen Becken mittelstark gefalteten Ablagerung 
zu tun, die von bestimmten Gesetzen beherrscht wird. Diese auBern sich - soweit die 
Aufschliisse im Karbon unmittelbar unterhalb der Deckgebirgsiiberlagerung in Frage 
kommen - im Auftreten wiederholt untergefalteter, breiter, flozreicher Mulden und ver
haltnismaBig eng zusammengeschobener, flozarmerer, schmaler Sattel. Dabei klingt die 
Intensitat der Karbonfaltung nicht etwa gleichmaBig in der Richtung von S nach Nab, 
wie friiher angenommen wurde, sondern nimmt - besonderen Regeln folgend - nach der 
Tiefe zu. An gewissen Stellen (sog. Knickstellen) vor und hinter den Hauptsatteln geht 
die schwach wellenformige Lagerung der hoheren (jiingeren) Schichten (als Folge
erscheinung disharmonischer Faltung) nach der Tiefe zu in den alteren Schichten in 
immer scharfer ausgepragte Spitzfalten iiber. 

Einige der sich besonders tief einsenkenden Mulden, die sich durch den ganzen Bezirk 
verfolgen lassen, werden als "Hauptmulden" bezeichnet. Es sind dies, von S nach N 
gezah1t: die Wittener, Bochumer, Essener, Emscher- und Lippe-Mulde. Durch 
eine wahrend der Zeit des Mesozoikums eingetretene Schragstellung der Oberflache des 
eingeebneten Karbonkorpers senken sich die Hauptmulden in der Richtung von S nach N 
immer tiefer ein und werden damit auch an Flozen reicher. 

1st die siidlichste Mulde, die Wittener Hauptmulde, vorwiegend mit Schichten der 
Mager- und EBkohlen gefiillt, wahrend Fettkohlen nur in bestimmten, durch Faltung 
und Grabenversenkungen besonders beeinfluBten Teilen der Mulde auftreten, so finden 
sich in der Bochumer Mulde, dem Gesetz des Einsinkens folgend, neben Fettkohlenschichten 
zum ersten Male Floze der Gaskohlengruppe. Die Essener Mulde birgt schon untere 
Gasflammkohlenschichten in groBer Machtigkeit. In der Lippe-Mulde endlich sind auch 
die hochsten Schichten, die Flammkohlen, enthalten. Vier Hauptsattelerhebungen oder 
richtiger Sattelsysteme trennen die Hauptmulden voneinander. Es scheidet der Stok
kumer Sattel die Wittener von der Bochumer Mulde, der Wattenscheider Sattel 
die Bochumer von der Essener Mulde, der Gelsenkirchener Sattel die letztere von der 
Emscher-Mulde und schlieBlich der Vestische Sattel (friiherer SattelZweckel-Auguste 
Victoria) die Emscher-Mulde von der Lippe-Mulde. Eine weitere Erhebung ist im N ord
dorstener Sattel bekannt geworden. 

Die verhaltnismaBig gesetzmaBig gefalteten Ablagerungen des Ruhrbezirkes sind 
durch eine Reihe verschiedenartiger und -alteriger Storungen stark beeinfluBt worden, 
so daB ein richtiges Faltenbruchgebirge entstanden ist. Ausgedehnte, mit den Auswirkungen 
des Faltungsvorganges im engsten Zusammenhange stehende Wechsel mit bis 2000 m 
flachem UberschiebungsausmaB, die teils gefaltet, teils nicht gefaltet sind, begleiten die 
Faltenstrange in ihrem Streichen. Zahlreiche Spriinge mit fast q uerschlagigem Verlauf 
zum Schichtenstreichen und Verwiirfen bis zu vielen 100 m haben den gefalteten 
Karbonkorper zerrissen und in eine Reihe NW - SO sich erstreckender Schollen zerlegt, 
die heute nach eingetretener Abtragung ein Mosaik teils tiefversenkter Graben, teils 
herausragender Horste oder Staffeln darstellen. Diese sind wieder stellenweise in sich 
zerbrochen. Zu den genannten Storungen treten noch zahlreiche Verschiebungen langs 
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westostlich oder diagonal verlaufender Blatter. Diese letzteren haben aber das tektonische 
Gesamtbild nicht mehr wesentlich beeinflussen konnen. 

B. Ausdehnung und Begrenzung des FlOzfiihrenden in seiner 
Abhangigkeit von der Tektonik und der Uberlagerung durch 

jiingere Schichten. 
Da der groBte Teil des Karbons - voraussichtlich in erheblicher Tiefe - unter den 

jiingeren Schichten des Beckens von Miinster bzw. des norddeutschen Flachlandes ver
borgen liegt, konnen wir iiber die Ausdehnung der flozfiihrenden Ablagerungen nach 
NO, N und NW (das sog. kohlenhoffige Gebiet), d. h. iiber die durch Bergbau und Boh
rungen erschlossenen Felder hinaus nur wenig mit Sicherheit aussagen. Wir haben auch 
keine Kenntnis dariiber, ob z. B. das Flozfiihrende noch weiter in der Richtung auf das 
oberschlesische Becken vorhanden ist, oder ob es noch unterhalb der Triasgebilde des 
Weserberglandes auftritt. Fiir die Beantwortung dieser und vieler anderer Fragen sind 
wir lediglich auf ± begriindete Vermutungen angewiesen. Mit Sicherheit ist das Karbon 
eben nur innerhalb des durch Bergbau und Bohrungen aufgeschlossenen Gebietes bekannt. 

Immerhin lassen sich iiber die Ausdehnung des Karbons folgende bestimmte Angaben 
machen (s. TafelIV): Nach ° streicht das Steinkohlengebirge, wie die Bohrungen erkennen 
lassen, bis iiber die Egge hinaus. Nach W steht es nach den bergbaulichen Aufschliissen 
iiber den Rhein hiniiber in einem unmittelbaren, durch einen Wechsel tiefgelegener Graben 
und hoherer Horste unterbrochenen Zusammenhang mit den Aachener Becken und dem 
hollandischen Bezirk. 1m N ist eine natiirliche Grenze nicht vorhanden. 

1. Der 8iidrand des fiozfiihrenden Karbons. 
Das zum groBten Teil von jiingeren Schichten iiberlagerte Gebiet des flozfiihrenden 

Karbons geht, wie erwahnt, im S, und zwar auf einer kleinen Flache von etwa 500 km2, 
unmittelbar zutage aus. Nur im auBersten S, SW und SO dieses Gebietes kann man 
dabei von einer natiirlichen Begrenzung sprechen. Hier haben Unterkarbon und Devon 
des Rheinischen Schiefergebirges einen hohen und breiten Grenzwall gegen das Aus
gehende des Karbons aufgerichtet. Grenze der flozfiihrenden Schichten bildet die liegendste 
Werksandsteinbank der unteren Magerkohlenschichten, die von der Geologischen Landes
anstalt fiir ihre Kartierungszwecke als AbschluB angesehen wird (s. Abb. 42). Auf diese 
wichtige Linie, die durch die geologischen Aufnahmen auf den Blattern Kettwig, Velbert, 
Elberfeld, Barmen, Hattingen, Hagen, Hohenlimburg, Iserlohn, Menden genau fest
gelegt ist, sei zunachst kurz eingegangen (s. Abb. 50 und Tafel IV). 

Vom Rhein aus verlauft die anfanglich iiber Tage nicht aufgeschlossene Grenzlinie siidlich von Duisburg 
in WSW-ONO-Richtung auf die Ruhr zu und iiberschreitet sie unterhalb von Miilheim. Siidlich von Miilheim 
wird ihre Erkenntnis durch Deckschichten (LoB und LoBlehm) sehr erschwert, kann aber zunachst geradlinig 
weiter nach 0 verfolgt werden. Bei Harzopf (siidwestlich von Essen) quert sie den Wattenscheider Sattel, 
um vor dem Erreichen der Mergeliiberlagerung wieder auf Kettwig zuriickzubiegen. An einer dem Laufe der 
Ruhr folgenden Querverwerfung verspringt sie dann, um noch einmal siidlich der Ruhr, dem Ausheben def 
Bochumer Mulde entsprechend, nach SW iiber Kettwig hinaus etwas vorzustoBen. Von hier aus laBt sie sich 
siidlich der Ruhr, nur durch kleinere Querstarungen verworfen, in mehreren Bogen, in denen die Sonder
falten der Bochumer Mulde zu erkennen sind, etwa bis Hattingen nachweisen. Hier erreicht sie den von W 
bis fast an die Ruhr vorspringenden flozleeren Kern des Stockumer Sattels, der die Bochumer von der 
Wittener Mulde trennt. Ihr weiterer Verlauf iiber die Ruhrberge bis Herzkamp und Horath weist wieder 
eine girlandenartige Form auf, die durch das Ausheben der kleinen Sondermulden von Hamburg.Walfisch, 
Blankenburg, Sprockhtivel und Herzkamp bedingt ist. 

Mit der Umfassung der Herzkamper Mulde endigt der schlangenformige VerIauf der Grenzlinie im SW, 
um weiter nach NO einer fast geradlinigen, nur von kleineren Querverwerfungen beeinfluBten und dem Haupt. 
schichtenstreichen parallelen Richtung Platz zu machen (s. Abb. 50). Die Grenze nahert sich hier unter anderem 
den Orten Herzkamp, Wetter und Schwerte. Unmittelbar ostlich von Westhofen tritt das flozfiihrende Karbon 
langs eines bei der friiheren Zeche Gliickauf-Segen aufgeschlossenen und von KRuseR (1918) als "Westhofener 
Starung" bezeichneten Sprungs um etwa 3 km scharf nach NW zuriick, um weiter nordostlich bei Ardey wieder 
um rd. 5 km gesta£felt nach S vorzuspringen. 

5* 
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Siidlich der vorgeschilderten Grenze treten an einigen Stellen, so siidwestlich von HaBlinghausen (s. Abb. 51), 
nordostlich von Asbeck und ostlich von Boehle (nordlich von Hagen) noch einmal kleine, im FlOzleeren ein
gefaltete bzw. eingesunkene Karbonschollen zutage, die erst durch die Kartierung der Landesanstalt bekannt 
geworden sind (s. Tafel IV). 
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Abb. 50. Die Siidgrenze des fliizfiihrenden Steinkohlengebirges und ihre iistliche Fortsetzung unter dem Deckgebirge. 
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Abb. 51. Zwei f1iizfiihrende Karbonmulden im Fliizleeren bei Silschede. Nach Aufnahmen der Geol. Landesanstalt. 

Die Karbongrenze springt dann im "Graben von PreuBen" (im westlichsten Teil der nach S vorge
schobenen Karbonmulde von Frondenberg) noch einmal nach S vor, um im "Horst von Kamen" (KUKUK 
1910) wieder ein wenig nach N zuriickzuweichen (s. Tafel VI). 1m anschlieBenden Gebiet des "Konigsborner 
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Grabens" tritt der rd. 2 km lange Teil des Fr6ndenberger Karbons wieder etwas nach S vor. Wahrend dieses 
letztere Gebiet nach der Kartierung der Landesanstalt westlich von einer einfachen Verwerfung begrenzt 
wird, die KRUSCR (1918) mit dem K6nigsborner Hauptsprung identifiziert, erscheinen 6stlich mehrere St6rungen, 
deren Fortsetzung nach N noch nicht sicher erkannt ist. Die 6stlichste dieser Verwerfungen bildet nach 
KRUSCR auch die 6stliche Grenze des bekannten Mendener Konglomerats. 

Der weitere VerIauf der Grenze des Flozfiihrenden kann infolge Uberdeckung durch 
die Kreide und in Ermangelung von Grubenaufschliissen ostlich von Fromern nur noch 
durch Bohrungen verfolgt werden. Hierbei darf angenommen werden, daB die Grenz
linie die einmal angenommene ostnordostliche Richtung im allgemeinen auch beibehalt 
(s. Abb. 50). 

Leider diirfen die "Ergebnisse" ( ?) eines groBen Teils der hierfiir der Lage nach in Frage kommenden 
Bohrungen nur mit groBer Vorsicht verwertet werden, wie ich in mehreren Fallen feststellen konnte. Es ist 
daher zur Zeit nicht moglich, diese wichtige siidliche bzw. siid6stliche Grenze des produktiven Karbons unter 
dem Deckgebirge mit absoluter Genauigkeit anzugeben. 

Aus den Angaben der nachpriifbaren Bohrungen und auf Grund einiger als ein
wandfrei zu betrachtenden Kontrollbohrungen laBt sich jedoch beziiglich des VerIaufes 
dieser Grenze der SchluB ziehen, daB das flozfiihrende Karbon nordlich von einer die 
Bohrungen Hohenzollern, Wilhelm der GroBe, Maritana, Minister Falk und 
Aurora 4 einschlieBenden Linie als "nachgewiesen" zu betrachten ist (s. tektonische 
Ubersichtskarte, Tafel VI). 

Siidlich von dieser Linie ist keine der niedergebrachten Kernbohrungen bei Stockum, Siddinghausen, 
Dreihausen fiindig geworden, obgleich eine groBe Reihe alterer Bohrungen angeblich "Kohle" mit "hohem" 
Gasgehalt angetroffen haben wollte. Weiter gegen S und SO trafen Kernbohrungen der Int. B. Ges. zwischen 
Werl und Soest, z. B. bei Luigsmiihle, Mawicke und Schwefe unter der Kreide schon Schichten des 
Devons an. Auch die noch weiter siidlich gelegenen Kernbohrungen, wie bei Vierhausen und Bremen, 
sind fundlos geblieben (s. tektonische Ubersichtskarte). 

Trotzdem ist es moglich, mit einiger Sicherheit die Grenze des Flozfiihrenden nach 
ONO unterhalb der Kreide weiter zu verfolgen (s. Abb. 50). 

Es gerieten namlich die Bohrungen Clara (bei Lippborg) bei rd. - 499 m, Toni bei rd. - 522 m, Vel
linghausen bei rd. - 608 m ins Fl6zleere, wahrend die Bohrung Osthamm 13 bei rd. - 448 m auf Mager
kohle fiindig wurde. Zudem trafen die nord6stlich von Lippborg gelegene Bohrung Dr. Ebeling (bei Haus 
Assen) nach KRuscR (1902) unter der Kreide bei rd. - 517 m Mitteldevon (Massenkalk), und die Bohrungen 
Kessler 1 und 2 nach BARTLING (1909) bei rd. - 462 m Kulm an (s. Tafel II). Auch die siidlich von Lipp
borg liegenden Bohrungen Krewinkel und Brockhausen sollen ins F16zleere geraten sein. 

Diesen Ergebnissen und dem allgemeinen Schichtenaufbau folgend, kommt man zu 
der Auffassung, daB die flozfiihrenden Schichten der Wittener Mulde sich etwa in einer 
nordlich von der Bohrung Kirchwelver und westlich von der Bohrung Clara (b. Lipp
borg) verIaufenden Linie ausheben, die, die Wittener Hauptmulde umrandend, auf dem 
Stockumer Sattel zwischen der angeblich ins Flozleere geratenen Bohrung Toni und der 
fundlosen Bohrung Vellinghausen sowie der fiindigen Bohrung Osthamm 13 durch
geht (s. Abb. 50). 

Die Annahme des Aushebens der Wittener Mulde im 0 wird auch noch durch die ins Mitteldevon 
geratene Bohrung Kreuzkamp (nord6stlich von Lippstadt) sowie durch die Bohrungen Geseke und 
Wilds6den bei Salzkotten wahrscheinlich gemacht, welche gleichfalls Mitteldevon antrafen. 

Siidlich der mit einiger Sicherheit erkannten Grenze des Fl6zfiihrenden zwischen Lippborg und Flierich 
und n6rdlich von Werl sollen freilich noch einige Bohrungen fl6zfiihrendes Karbon angetroffen haben, so 
die Bohrungen Siinnern (bei - 204), N eu werk 3 (bei - 233), Biiderich 1 (bei - 60), Biiderich 2 (bei 
- 62), N eu wer k (bei - 217) und Aurora 2 (bei - 154). Es ist daher nicht ausgeschlossen, daB hier noch 
einmal fl6zfiihrendes Karbon in zwei flachen Mulden eingesenkt ist. Die Angaben dieser Bohrungen sind aber 
nicht zuverlassig genug, als daB sichere Schliisse daraus gezogen werden k6nnten (vgl. Tafel VI). 

Den Ergebnissen der Bohrungen in der Bochumer Mulde zufolge scheinen deren floz
fiihrende Schichten sich nach NO noch iiber die Wittener Mulde hinaus zu erstrecken. 
Dabei ist anzunehmen, daB auch die flozfiihrenden Sonderfalten der Bochumer Mulde 
sich in ihrem WeiterverIauf nach NO flach herausheben, derart, daB der ostliche SchluB 
der Bochumer Mulde in etwa dem westlichen entspricht. Ich mochte daher den Verlauf 
des Ausgehenden der flozfiihrenden Schichten dieser Mulde in einer schlangenformigen 
Linie sehen, welche die nichtfiindigen Bohrungen Westfalen 12 und 16 aus-, die 
auf Magerkohle fiindige Bohrung Westfalen 19 dagegen einschlieBt (s. Abb. 50 und 
Tafel IV). 
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Nach Angabe von MENTZEL (1906), der die Bohrungen untersuchte, geriet die nichtfiindige Bohrung 
W. 12 in die untersten flozleeren Magerkohlenschichten, wahrend die Bohrung Westfalen 16 ebenfalls tiefste 
Magerkohle oder sogar FlOzleeres antraf. 

Siidlich von Neubeckum mag die Grenzlinie des Flozfiihrenden infolge des hier durch
stoBenden Wattenscheider Sattels sich nach W zuriickbiegen, um sich von hier aus wieder 
nach ONO in variszischer Richtung weiter zu erstrecken. Fiir die weitere Verbreitung des 
flozfiihrenden Karbons sprechen unter anderem die Ergebnisse der fiskalischen Bohrungen 
Hoetmar und Everswinkel mit 1307 bzw. 1352 m machtigem Deckgebirge (s. Tafel IV). 

Die Bohrung Hoetmar erschloB nach dem von BXRTLING bearbeiteten Profil "Fettkohlenfloze" mit 
25,9-23,9% Gas (vom Hangenden zum Liegenden), wahrend die bei Everswinkel durchbohrten FlOze einen 
Gasgehalt von 29,2-24,6 % aufwiesen, also gleichfalls FettkohlenflOze sein diirften. 

Weitere Aufschliisse fehlen. Jedenfalls haben die zur Klarung der Lagerungsverhaltnisse bei Holz
hausen siidostlich von Lengerich und bei Saerbeck siidlich von Ibbenbiiren durch die Intern. Bohrges. 
in Erkelenz angesetzten Bohrungen das Karbon nicht mehr erreicht. Die erstere Bohrung wurde schon bei 
82 m und die zweite bei 1397 m im Emscher eingestellt. Letztere hatte das Karbon erst etwa 4-600 m tiefer 
nach Durchteufung des Turons, Cenomans, der Trias und des Zechsteins angetroffen. 

2. Die Weitererstrecknng des Karhons nach Osten. 
Die Ergebnisse mehrerer in den letzten Jahren im NO des westfalischen Kreide

beckens niedergestoBener Tiefbohrungen haben die oft erorterte Frage nach der Weiter
erstreckung des flozfiihrenden westfalischen Karbons nach 0 iiber den Meridian von Soest 
hinaus wieder in FluB gebracht und viel zur Kenntnis des vorkreidischen Untergrundes 
beigetragen. Besonders wichtig fiir die Beantwortung dieser Frage sind die zwecks Er
schlieBung von kohlensaurehaltigen Heilquellen niedergebrachten Bohrlocher bei Lipp
springe i. W. und Detmold sowie die von der Ilseder Hiitte (Peine) veranlaBten und 
von Stille (1932) untersuchten neuen Bohrungen von Haustenbeck, Lopshorn und 
Augustdorf geworden (s. Tafel II). 

Bekanntlich gingen die alteren, von LEO CREMER und H. MENTZEL vertretenen Auffassungen iiber die 
Ausdehnung des produktiven Karbons dahin, daB sich das flozfiihrende Steinkohlengebirge im 0 in einer 
gewellten Linie - etwa im Meridian von Soest - endgiiltig herausheben wiirde. Auch der Verfasser hatte 
sich in friiheren Jahren dieser Ansicht angeschlossen, spater aber wiederholt darauf hingewiesen, daB man im 
NO mit einem Wiedereinsetzen von Ablagerungen des Karbons bzw. mit seiner Weitererstreckung in dieser 
Richtung rechnen Mnne (KUKUK 1926). 

Das Ergebnis der beiden Bohrungen Lippspringe und Detmold hat die vermutete 
Weitererstreckung des Karbons im erzgebirgischen Streichen (WSW -ONO) bestatigt. 

Mit der Feststellung der Fortsetzung von Ablagerungen des Karbons nach 0 erwachst 
die Frage, ob die hierdurch um rd. 50 km vergroBerte Ausdehnung des Steinkohlen
gebirges auch volkswirtschaftlich von Bedeutung ist, d. h. ob begriindete Aussicht besteht, 
innerhalb des neuen Raumes flozfiihrendes Steinkohlengebirge in entsprechender Aus
bildung und in bergwirtschaftlich nutzbarer Teufe zu erschlieBen. 

Die im Jahre 1925 niedergebrachte Bohrung Lippspringe hat in einer Teufe von 459 m palaozoische 
Schichten mit 45° Einfallen angetroffen, die als "flozleeres Oberkarbon" angesprochen wurden. Angeblich 
solI es sich um "Hacksel" fiihrende Schiefertone mit Uberziigen diinner Farbenhautchen handeln, wie sie 
ganz allgemein fiir das obere Flozleere kennzeichnend sind. Demgegeniiber hat die Tiefbohrung Detmold 
im Tale der Berlebecke unter einem vermutlich zum Zechstein gehOrenden hellen Sandstein zweifellos produk
tives Karbon von 1066-UOl m in steiler Stellung und stark gestOrt erbohrt. Funde oberkarbonischer Pflanzen
vertreter der Gattungen Sphenopteris, Mariopteris und Alethopteris, die, soviel ich weW, nicht naher bestimmt 
worden sind, deuten nach der Ansicht von GOTHAN und STILLE auf eine Zone hin, die der oberen Magerkohle 
bzw. unteren Fettkohle, d. h. also dem unteren Westfal entspricht. Dieser Ansicht schlieBe ich mich an. 
Nach der Angabe von Professor Dr. WEERTH (Detmold) solI neben Calamitenresten, welche allerdings strati
graphisch nichts beweisen, auch Sphenopteris hoeninghausi gefunden worden sein. Danach ware die erbohrte 
Zone als Aquivalent der EBkohle bis unteren Fettkohle anzusprechen. Nach einer weiteren Mitteilung soll 
auch ein KohlenflOz von 0,50 m durchbohrt sein. Da aber das Schichtenfallen in der Tiefe 65° betragt, also 
steil ist, vermag man aus dieser Angabe fiir die FlOzfiihrung des Karbons nur wenig zu entnehmen. Wahr
scheinIich handelt es sich um Schichten des Karbons, die stratigraphisch als Aquivalente des Namurs bzw. 
unteren Westfals zu betrachten sind. 

Der Grund dafiir, daB gerade hier das Karbon in verhaltnismaBig groBer Hohen
lage angetroffen wurde, liegt einmal in der saxonischen Auffaltung der Untergrund
schichten langs der Osningachse begriindet, die auch das Karbon des Piesberges und von 
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lbbenbiiren heraushob. Zum zweiten spricht del' Umstand mit, daB hier sowohl die 
Machtigkeit des Buntsandsteins als auch des salzfreien Zechsteins gegeniiber den Nachbar
gebieten ungewohnlich schwach entwickelt ist. 

1m Hinblick dar auf , daB das Karbon von Detmold ziemlich schnell sowohl nach S 
als auch nach N wieder einzusinken scheint, ist nicht anzunehmen, daB seine Flachen
erstreckung in bergbaulich nutzbarer Teufe sehr groB ist. Rein wirtschaftlich be
trachtet kommt daher dem Vorkommen des flozfiihrenden Detmolder 
Karbons keine Bedeutung zu, zumal eine Teufe von weit iiber 1000 m bis zum 
Karbon zu groB ist, als daB sie nach dem heutigen Stande del' Bergbautechnik gewinn
bringenden Bergbau gewahrleisten konnte (s. Abb. 539). 

Uber die siidliche Grenze des Flozfiihrenden in del' Gegend von Detmold lassen sich 
trotz del' Fiindigkeit del' Bohrung dortselbst nur Vermutungen auBern. 

Meines Erachtens wird das siidliche Ausgehende des flozfiihrenden Karbons (ostlich 
des Meridians von Soest) in etwa dem erzgebirgischen Streichen folgen, wobei es natiir
lich nicht ausgeschlossen ist, daB diese Grenzlinie infolge Auftretens alterer Aufsattelungen 
odeI' von Briichen ortlich ± stark nach Soder nach N ausbiegt. Geht man davon aus, 
daB die Bohrung Haustenbeck nach STILLE noch Oberkarbon (und zwar tiefes Namur 
nach GOTHAN) mit schwachen Kohlenschmitzen angetroffen hat, so diirfte das Aus
gehende des Oberkarbons zwischen den Bohrungen Haustenbeck und Lippspringe durch
gehen (s. Tafel II). Wahrscheinlich iiberschreitet die Grenzlinie des Oberkarbons den 
vermuteten Miinsterlander Abbruch in del' alten erzgebirgischen Richtung, urn dann in 
das Gebiet del' nordlichen Eggefalten siidlich von Detmold iiberzutreten. 

Auf Grund unserer derzeitigen Kenntnisse sind daher die Aussichten sehr gering, iistlich des Meridians 
von Soest noch bauwiirdige Teile des produktiven Karbons anzutreffen. Vielmehr diirften in dem fraglichen 
Gebiete hiichstens fliizarme oder vieUeicht auch nur fliizleere Horizonte des Oberkarbons oder verfaltete 
Zonen beider anstehen. 

1m iibrigen ist die von STILLE (1926) auf Grund alterer Beobachtungen am Siidostrande der Kreide 
seiner Zeit vermutete Lage des sog. prakretazischen "Borlinghauser Abbruchs" auf Grund neuer geologischer 
Aufnahmen, des Ergebnisses der Bohrung Lippspringe sowie der neuen Bohrungen bei Haustenbeck, 
Lopshorn und Augustdorf berichtigt worden (STILLE 1932, S. Abb. 539). Zunachst hat die Bohrung 
Lippspringe unmittelbar unter der transgredierenden oberen Kreide (einschliel3lich des oberen Gaults) nach 
HAAcKdas palaozoische Grundgebirge, d. h. zu oberst wenige Meter Rotliegendes (mit Gampsonyx fimbriatus 
JORDAN) und darunterf 16 z lee re s Ka r bon angetroffen, ohne die Schichten der Trias, des Juras und der untersten 
Kreide durchsunken zu haben. Dieses Bohrloch steht also noch zweifeUos im Gebiet der "Rheinischen Masse". 
Der die Rheinische Masse nordiistlich begrenzende Miinsterlander Hauptabbruch (BARTLING 1920) liegt also 
weiter iistlich von Lippspringe sowie der oben angefiihrten neuen Bohrungen. Ganz nahe der Osning-Achse 
kann der Miinsterlander Hauptabbruch nicht verlaufen, weil man zwischen diesen Bohrungen und dem Kreide
rand noch die verschiedenen Eggefalten (mit der Warburger, Driburger und Berlebecker Achse) zu erwarten 
hat, selbst wenn sie sich, wie anzunehmen ist, nach NW zusammenschlieBen soUten. Gegen die Annahme 
der Lage des Abbruchs nahe der Osning-Achse spricht auch das Ergebnis der Bohrung bei Altenbeken, die 
wertvollen AufschluB iiber die Beschaffenheit des Untergrundes der Kreide gegeben hat. Sie traf unter der 
oberen Kreide bei 60 m Teufe Muschelkalk an, unter dem wahrscheinlich noch Buntsandstein lagert. Diese 
Bohrung steht also schon auf einer abgesunkenen Staffel, d. h. iistlich des westfiilischen Hauptabbruches. 

Uber die Art und Lage dieser Stiirungszone bBt sich naturgemaB mit Sicherheit nichts aussagen. 
Immerhin scheint es nach STILLE (1932) sicher zu sein, daB der Abbruch als Fortsetzung des westlichsten der 
vorkretazeischen Randbriiche des Westheimer Abbruchs am Ostrande der Rheinischen Masse aufzufassen 
ist. Miiglicherweise wird es sich hier nicht urn eine einzige Stiirung, sondern urn eine Staffelzone handeln, die 
nach STILLE insgesamt etwa urn 1000 m verworfen hat. Ihr weiterer Verlauf wiirde dann etwa iistlich von 
Lippspringe und weiter iistlich der Bohrungen Haustenbeck (die variszisch gefaltetes Oberkarbon antraf), 
Lopshorn und Augustdorf und weiter zwischen Giitersloh und Bielefeld zu suchen sein. Dariiber hinaus 
scheint sich die vermutete Abbruchszone der Rheinischen Masse bogenfiirmig niirdlich von Miinster herum
zuziehen, da sich schon zwischen Lengerich und Osnabriick Buntsandstein und Zechstein in normaler Aus
bildung einstellen, was ohne Annahme einer sehr starken Verwerfung zwischen Miinster und dem Teutoburger 
Walde nicht zu erklaren ist. 

Noch weniger sind wir in del' Lage, iiber die Erstreckung des Karbons iiber den Teuto
burger Wald hinaus nach 0 irgend etwas mit Sicherheit auszusagen. Es liegt abel' nahe, 
an einen genetischen Zusammenhang bzw. an eine Verbindung del' in del' Vortiefe des 
variszischen Bogens entstandenen Floze des paralischen Ruhrreviers mit denen des 
moglicherweise am Ostrande des variszischen Gebirges gelegenen, in seinem unteren 
Teile gleichfalls paralischen oberschlesischen Beckens zu denken (s. Abb. 8). 
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Sichere Anhalte fiir den weiteren Verlauf der subvariszischen Saumtiefe sind jedoch keineswegs vor
handen, da sich weder aus geologischen noch aus geophysikalischen Beobachtungen solche gewinnen lassen. 
Abgesehen von der groBen faziellen Verschiedenartigkeit der beiden Kohlengebiete (starke Entwicklung von 
Kohlenflozen in den namurischen Ostrauer Schichten Oberschlesiens und vollige Kohlenfreiheit des gleich
altrigen FlOzleeren und der Alaunschiefer im Ruhrbezirk) und dem negativen Ergebnis geophysikalischer 
Untersuchungen (KOSSMAT 1931, SCHUH 1935) spricht gegen diese Anschauung auch das Vorhandensein 
einer alten (kaledonischen?) Landschwelle (POMPEcKJsche Schwelle) ostlich der Elbe (POMPECKJ 1921, 
BORN 1927, REICH 1927, v. BUBNOFF 1930). 

Von Bedeutung fiir diese Frage sowie fiir die Erkenntnis des Nordrandes des variszischen Gebirges ist 
die Feststellung eines neuen karbonischen Kohlenvorkommens bei Do brilugk (rd. 100 km siidlich von Berlin) 
mit einer Reihe machtiger, anthrazitischer FlOze, das nach den Untersuchungen von PICARD und GOTHAN 
(1931) mit echten marinen Zwischenlagen ausgestattet, zweifellos "paralischer" Natur ist. Seine Schichten 
zeigen aber eine ganz andere stratigraphische und fazielle Entwicklung und weisen nach ihren Pflanzenresten 
auf eine sehr tiefe Stufe des Oberkarbons (flozleere Basis der Ostrauer Schichten) oder des Unterkarbons 
(PATTEISKY 1934) hin, die etwa mit der der sachsischen Kohlenvorkommen von Borna-Hainichen iiberein
stimmt. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir es daher in Dobrilugk mit einem zwar paralischen, aber 
trotzdem selbstandigen Kohlenvorkommen zu tun, das in keiner Beziehung zu den sonstigen Kohlenablage
rungen in der Vortiefe des variszischen Gebirges steht und im Gebiete der variszischen Innenfaltung siidlich 
der erst viel spater (zu asturischer Zeit) gebildeten Saumtiefe zu Hegen scheint. 

3. Die Fortsetznng nach Westen. 
1m W, d. h. auf der linken Rheinseite, hangt die Verbreitung des flozfiihrenden 

Karbons, insbesondere der Verlauf seines siidlichen Ausgehenden, in erster Linie von 
der ?;,ektonik des Untergrundes der Niederrheinischen Bucht ab (s. Tafel IV). Infolge 
der Uberdeckung des verwickelten Schollenbaues der palaozoischen Schichten im Unter
grunde des niederrheinischen Tieflandes mit jiingeren Ablagerungen ist diese Grenzlinie 
weder unmittelbar links noch auch rechts des Rheins mit Sicherheit anzugeben, zumal 
in dieser Gegend nur wenig Tiefbohrungen zur Verfiigung stehen. Sicher ist zunachst, 
daB die Ablagerungen des Karbons in ganzer Breite iiber den Rhein treten, und zwar 
iiberschreitet die siidliche Grenzlinie des flozfiihrenden Steinkohlengebirges den FluB 
etwa bei Rheinhausen siidlich von Homberg. Uber den genauen Verlauf des Aus
gehenden bzw. seine Verbindung mit dem weiter westlich gelegenen Karbon des Peel
horstes bzw. des Horstes von Erkelenz lassen sich, wie erwahnt, noch keine endgiiltigen 
Angaben machen (vgl. im iibrigen Tafel IV). 

Bekanntlich hat SUESS (1888), dem nicht nur das bogenformige Ausweichen der 
siidlichen Grenze des Flozfiihrenden im Gebiete der Niederrheinischen Bucht nach N, 
sondern auch das Zuriicktreten des Karbons rechts des Rheins gegeniiber dem links des 
Rheins bekannt war, die Ansicht geauBert, daB diese Erscheinung entweder durch eine 
Verschiebung zu deuten sei, oder daB das Karbon in einer "sigmoiden Kurve" sich urn 
einen "prakarbonischen Sattel" herumlege. Auch die Verfasser des Sammelwerkes (CREMER 
und MENTZEL 1903) hatten sich der Ansicht des bogenformigen VorstoBes des Karbon
ausgehenden nach NW infolge Aufwolbung des devonischen Grundgebirges (Krefelder 
Devonsattel) angeschlossen. Fiir diese Vorstellung eines trennenden Devonsattels sprach 
unter anderem das Ergebnis der bekannten Bohrung W ankum, die nach v. DECHEN 
Kalke des Mitteldevons oder des Kohlenkalks nachgewiesen haben sollte, wahrend man 
heute der Ansicht zuneigt, daB es sich hier wahrscheinlich urn "Kreidekalke" handelt 
(WUNSTORF 1933). Auf Grund dieser alteren Annahme war man der Ansicht, daB die 
Grenzlinie links des Rheins sich von Krefeld aus in gewellter Form nach NW hinzoge, sich 
dann siidlich von Geldern in einem nach NW ausholenden Bogen iiber Aldekerk und Venlo 
wendete, urn von dort wieder in einer Schlangenlinie iiber Erkelenz-Jiilich in siidostlicher 
Richtung die Verbindung mit dem Aachener Karbon aufzunehmen. Infolge von Neuauf
schliissen, unter anderem durch die Bohrtatigkeit der Internationalen Bohrgesellschaft, 
hat diese Vorstellung von der Unterbrechung des Karbons durch den Sattel von Krefeld 
eine Berichtigung zunachst dahin erfahren, daB es sich in diesem Gebiet nicht urn einen 
einfachen Sattel, sondern urn ein durch Verwerfungen beeinfluBtes Sattelhorstgebilde 
handelt, dessen nordwestlich verlaufendes Streichen durch Briiche bedingt ist. MUSCH 
(1918) sprach daher von dem prakarbonischen, durch Verwerfungen modifizierten Kre
felder Sattelhorst. 
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Spater kam WUNSTORF (1927) zu derAuffassung, daB das Fehlen des Karbons nicht auf 
einen zur Zeit seiner Bildung bestehenden Sattel, sondern auf Abtragung einer breiten Auf
wolbung karbonischer Schichten zuriickzufiihren sei, daB also die flozfiihrenden Schichten 
urspriinglich auch im Gebiet des Krefelder Sattelhorstes entwickelt gewesen seien. 

Gegen die Annahme einer schon wahrend der Ablagerung der Schichten des Oberkarbons vorhandenen, 
NW-SO streichenden breiten Aufwolbung spricht nach ihm die Tatsache, daB sich in diesem FaIle deutliche 
Erscheinungen von "Randbildungen" zeigen miiBten. Davon kann aber nach unserer Kenntnis der Gesteins· 
fazies weder in den Ablagerungen des Karbons iiber Tage noch unter Tage die Rede sein. Die Aufwolbung 
des Karbons kann daher nur jiingeren, und zwar prapermischen Alters sein. Wie WUNSTORF schliissig nachwies, 
"transgrediert der Zechstein rechts des Rheins in der Streichrichtung der Falten von 0 nach W iiber ein sich 
an Spriingen heraushebendes Oberkarbon". Daraus ergibt sich, daB in der Niederrheinischen Bucht das Ober
karbon schon vor Ablagerung des Zechsteins aufgewolbt und in nordwestlich streichende Schollen zerrissen 
war. Mit dieser Ansicht steht die Beobachtung im Einklang, daB sowohllinks der alten Aufwolbung von 
W nach 0 als rechts derselben von 0 nach Wimmer altere Karbonschichten in Richtung an dieses Gebiet 
von der Abtragung angeschnitten worden sind. 

Die heutige siidliche Grenzlinie des Karbonausgehenden nordwestlich von Krefeld 
diirfte vornehmlich von dem nach N gerichteten Einsinken der Karbonoberflache abhangig 
sein. Bedeutungsvoll fiir diese Grenze ist das Ergebnis einer Bohrung bei Leeg Poelyck 
siidostlich von Geldern, die eine flozleere Schichtenfolge in einer Machtigkeit von rd. 
328 m durchsank, ohne daB sie danach schon ins stratigraphische Flozleere gekommen 
zu sein braucht, da, wie auch KELLER annimmt, die Flozfiihrung des Karbons hier erst in 
Hohe des Flozes Finefrau einsetzt. Der VerIauf der Grenzlinie wird also etwa in der 
angegebenen Hohe in ungefahr erzgebirgischer Richtung auf die von NW nach SO ver
laufende Grenze des Peelkarbons zu streichen, urn dann siidlich von Erkelenz den AnschluB 
an das Aachener Karbon zu finden. 

Damit tritt, wie Tafel IV ersehen laBt, das Karbonausgehende im Gebiet der Nieder
rheinischen Bucht, verglichen mit der Siidgrenze des Karbons in der Indemulde bei Aachen, 
urn etwa 50 km nach N zuriick, wahrend dieser Unterschied gegeniiber dem Siidrand 
des Ruhrkarbons auf der rechten Seite etwa 20 km betragt. Diese Tatsache muB nicht 
unbedingt durch eine Schollenverschiebung im Rheintalgraben gedeutet werden. Man 
konnte sich vielmehr vorsteIlen, daB das rechtsrheinische Karbon siidlich der Grenzlinie 
seines heutigen Ausgehenden friiher etwa ebensoweit wie das Aachener Karbon der Inde
mulde nach S gereicht hat, spater aber wieder abgetragen ist. 

4. Die Nordgrenze des Ruhrkarbons. 
Seit langem ist bekannt, daB nach N eine natiirliche Grenze des Karbons nicht vor

handen ist. AIle bisher in dieser Richtung im Industriebezirk angesetzten und geniigend 
tief durchgefiihrten Bohrungen haben das Steinkohlengebirge angetroffen (s. Tafel IV). 
Eine baldige Begrenzung der flozfiihrenden Ablagerungen kann auch schon deshalb 
nicht erwartet werden, weil nach unserer Vorstellung von der Ausdehnung der karbonischen 
Sammelmulde das heute aufgeschlossene Karbon nur den kleinsten Teil der zweifellos 
viel weiter ausgedehnten subvariszischen Saumtiefe darsteIlt, deren Nordrand vielleicht 
schon nordlich des deutschen Festlandes in vollig unbekannten Tiefen verborgen liegt. 

Fiir diese Frage ist auch von Bedeutung, daB neuere erdmagnetische Messungen bei Bramsche nordlich 
von Osnabriick und bei Lingen nordlich von Bentheim-Rheine "kristalline Massive" im Untergrund der 
norddeutschen Tiefebene festgestellt haben (REICH 1932). Da Bewegungen des Kristallins auch den iiber
lagernden Sedimentmantel beeinflussen muBten, so ist anzunehmen, daB eine Weitererstreckung des Karbons 
im unmittelbaren Bereich dieser kristallinen Massive in bedeutender Machtigkeit kaum in Frage kommt. 
Seitlich derselben und iiber diese hinaus diirfte aber wieder mit den Ablagerungen des Karbons nach N (bis 
an den Rand des alten nordatlantischen Kontinents?) in aIlerdings unbekannter Tiefenlage zu rechnen sein. 

Trotzdem darf man aber von einer fiir die heutigen Belange des Bergbaues in Betracht 
kommenden nordlichen Begrenzung sprechen. Diese steht in engster Beziehung zur 
Tektonik des Steinkohlengebirges und seines Deckgebirges. Seit altersher wissen wir, 
daB die unter den Deckgebirgsschichten verborgene Oberflache des Steinkohlengebirges 
- von besonderen ortlichen Verhaltnissen abgesehen - ziemlich regelmaBig, d. h. mit 
etwa 30 m auf 1 km von S nach N einfaIlt, urn nahe dem NW-, N- und NO-Rande der 
Miinsterschen Bucht mindestens stellenweise ± unvermittelt wieder aufzusteigen. 
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Ais Beleg dafiir konnte man die in Vergessenheit geratene und von KRuseR wieder verwertete Bohrung 
Metelen anfiihren, die nach der Untersuchung von MULLER erst bei 899 m das Qberste Turon (Schloenbachi. 
Planer) erreichte. Rechnet man hierzu die normale Machtigkeit des Turons und Cenomans, so wiirde hier 
die Oberflache des Steinkohlengebirges erst bei etwa 1100 m angetroffen werden. Da die Bohrung ziemlich 
nahe dem Nordwestrand liegt, muB es sich also um einen verhaltnismaBig steilen Anstieg der Kreideschichten 
nach N handeln. 

Anders liegen dagegen die Verhaltnisse bei der Bohrung Saer beck. Unter Beriicksichtigung des sehr 
allmahlichen Einsinkens der Karhonoberflache von S nach N hatte man erwarten konnen, daB diese in der 
Nahe des nordlichen Ausgehenden der oberen Kreide angesetzte Bohrung (s. Tafel IV) nur verhaltnismaBig 
geringe Kreidemachtigkeiten antreffen wiirde. 

Normalerweise hatte sie schon nach wenigen 100 m die obere Kreide durchsinken miissen. Statt dessen 
stand sie noch bei 1397 m im Emscher und wiirde somit erst bei 1800-1900m das Karbon erreichen. Es muB 
also siidlich von Saerbeck ein sehr erheblicher Abbruch vorhanden se;n, dErart, daB Saerbeck auf der 
gesunkenen Scholle liegt. 

Das Ergebnis diesel' Bohrung scheint also dafiir zu sprechen, daB die von STILLE, 
BARTLING, WEGNER, BENTZ u. a. angenommene bedeutende Verwerfung auch in del' Tat vor
handen ist. tiber die genaue Lage des vermuteten "Miinsterlander Rauptabbruchs" diirften 
erst noch vorzunehmende geophysikalische Untersuchungen AufschluB geben konnen. 

Erwahnt sei noch, daB nach Mitteilungen von S. KIENOW (1937) dessen magnetische Untersuchungen 
im nordlichen Teile des Miinsterschen Beckens keinen Anhalt fiir das Vorhandensein und den VerIauf des 
MiinsterIander Abbruchs geliefert haben, obwohl sich in den magnetischen Kurven seiner Karte die sonstigen 
bekannten tektonischen Linien des Untergrundes mit einiger Deutlichkeit wiederspiegeln. 

Da also die Aussichten des Bergbaues unmittelbar siidlich odeI' nordlich diesel' Linie 
schon wegen del' Machtigkeit des Deckgebirges nicht sehr vielversprechend sind, kann 
man den vermuteten Verlauf des Miinsterlander Abbruchs (s. Tafel IV) in betrieblicher 
Rinsicht als die heutige nordliche Begrenzung des Bergbaubezirkes ansehen. 

Trotz del' ungiinstigen Aussichten fiir den Bergbau in diesel' Gegend dad nicht vel'· 
gessen werden, daB noch weiter nordlich, nahe del' hollandischen Grenze, wieder Mog
lichkeiten vorhanden sind, in del' Rohenlage hoffigere Karbonschollen zu edassen. Raben 
doch die Untersuchungen ergeben, daB im Kern del' Kreidesattel (nordlich und nord
westlich des Abbruchs) Zechstein und Karbon wahrscheinlich in verhaltnismaBig geringer 
Tiefe liegen werden. 

Freilich hat sich die seinerzeit geauBerte Vermutung, daB die Bohrung Salzreich I (auf dem Ochtruper 
Sattel) das Karbon schon bei 953 bzw. 1035 m angetroffen hat (LEISING 1919), nach dem Ergebnis der in den 
Jahren 1936 und 1937 dort niedergebrachten Bohrungen Ochtrup 1 und 2 (= R. B. 49 und R. B. 227) als 
ein Irrtum erwiesen. Wurden doch hier nicht karbonische Sandsteine, sondern Sandsteine der unteren 
Kreide unter einer Uberschiebung angetroffen. 

Bekanntlich tritt im NO del' M iinsterschen Buch t das Steinkohlengebirge infolge 
del' durch orogenetische Vorgange zur saxonischen Faltungszeit hervorgerufenen Auf
sattelung des Karbons in del' Ib benbiirener Bergplatte (Osning-Achse) wieder 
zutage (s. Abb. 391). Westlich des Schafberges sinkt es jedoch bald wieder unter jiingere 
Schichten ein, um dann nicht wieder aufzutauchen. 

Leider sind die zur Klarstellung der wichtigen Frage hinsichtlich der Ausdehnung des Karbons nach 
N und NO iiber das Ibbenbiirener und das Piesberger Karbon hinaus erforderlichen Bohrungen wegen der Rohe 
der Kosten, welche die Durchbohrung der machtigen Sandsteine und Konglomerate verursachen wiirde, 
seinerzeit unterblieben. Mangels vorhandener UnterIagen - einige im NO des Schafberges angesetzte Boh· 
rungen haben wegen zu geringer Tiefe das Karbon nicht erreicht (s. Abb. 391) - lassen sich daher iiber die 
Ausdehnung des Steinkohlengebirges nordlich vom Piesberg und von Ibbenbiiren keine bestimmten Angaben 
machen. Rier konnten aber geophysikalische Untersuchungen hinsichtlich der Verbreitung des Karbon· 
korpers von Nutzen sein. 

Beziiglich del' Weitererstreckung des Steinkohlengebirges nach NNW 
- in Richtung auf die hollandische Grenze zu - sind wir, soweit deutscher Boden in 
Frage kommt, auf einige wenige Bohrungen (s. Tafel IV), die Ergebnisse del' geologischen 
Spezialkartierung und die daraus zu ziehenden SchluBfolgerungen angewiesen. Weitere 
Erkenntnisse diirften durch Schweremessungen und seismische Untersuchungen zu er
warten sein (QUIRING 1924). 

Von den alteren Bohrungen Salzreich 1, 2 und 3 bei Ochtrup hat, wie schon erwahnt, keine das Karbon 
erreicht. Die bekannte Bohrung nordlich von Bentheim wurde bei 1223 m im Buntsandstein aufgegeben, 
wahrend die Bohrung Vreden bei 1230 m Zechstein antraf. Ais erste deutsche Bohrung geriet das Bohrloch 
Oding bei 1262 m ins Karbon. Auf diesen letzten Fund wurde das Feld "Christa" verliehen. 
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Auf hollandischem Gebiet ist die Bohrung Buurse nicht bis in das Karbon gekommen, sondern stand 
bei rd. 918 m noch einige 100 m iiber dem Karbon. Dagegen schnitt die Bohrung Plantengaarde in der 
Buntsandsteinscholle von Winterswijk zunachst bei rd. 600 m iiberschobenes Karbon und spater gesundes 
Karbon bei 1029 m an (KRUSCH 1919). Demgegeniiber erreichte die hollandische Bohrung Corle (4 km westlich 
von Winterswijk), die bei 692 m auf iiberschobenes Karbon stieB, schon bei 829 m gesundes fl6zfiihrendes 
Steinkohlengebirge. Hinwiederum schloB die Bohrung Ratum (Hesselink) das Karbon erst bei 1145 m auf 
(KRUSCH 1919). Weiter nordwarts in Holland sind folgende Bohrungen ins Karbon geraten: Hupsel (bei 
973 m), Lichtenvoorde (bei 826 m), Meddeho (bei 916 m), Groenlo-Meinsink (bei 1237 m) und Groenlo 
(bei 789 mi. 

Auffallend ist der Charakter der in der Winterswijker Schwelle festgestellten Kohle. Sie ist iiberraschend 
gasreich. Bei Oding wurde eine Kohle mit 36% Gas und bei Plantengaarde Kohle mit 37-38% Gas 
angetroffen, wahrend der Gasgehalt der in der Bohrung Corle (von 829-1290 m) durchsunkenen F16ze sich 
zwischen 33,7 und 24,3% bewegte. Obwohl es sich nun in den erbohrten Horizonten nach den tektonischen 
Verhaltnissen und nach dem Gasgehalte beurteilt, meines Erachtens urn "Gasflammkohlen" handeln miiBte, 
weisen die Untersuchungen von JONGMANS (1928) auf Grund pflanzlicher und tierischer Reste auf "Fett
kohlen" (unter Fl6z Katharina) hin. 

TIber die Verbreitung des erbohrten Kohlenvorkommens ist man noch nicht genau unterrichtet. Jeden
falls scheint es recht ausgedehnt zu sein. Sollen doch nach TESCH (BENTZ 1933) in der hollandischen Provinz 
Gelderland bis 1400 m Tiefe rd. 200 Mill. t Kohle nachgewiesen sein, davon rd. 120 Mill. t mit iiber 30% und 
rd. 80 Mill. t mit 20-30% Gas. Von anderen Bearbeitern werden noch gr6Bere Vorratsmengen angegeben 
(JONGMANS 1928). 

Bemerkenswert ist weiter, daB die Bohrung Plantengaarde im Liegenden einer durch zweimalige TIber
schiebungen (Schuppenstruktur) hervorgerufenen Doppellagerung von Zechstein- und Karbonschichten mit 
rd. 45° aufgerichtetes und mit dem Zechstein allerdings wohl nur scheinbar konkordantes Karbon zeigt 
(VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT 1909). Auch in den Bohrungen Corle und Oding (s. Tafel IV) scheint 
es sich urn Karbonschuppen, die mit dem Deckgebirge zusammen an Wechseln iiberschoben sind, zu handeln. 
Erst die weiter siidlich im Bereich des Perms und der Trias des Rheintalgrabens gelegenen Bohrungen lassen 
wieder die aus dem eigentlichen Industriebezirk bekannten normalen Deckgebirgs- und Karbonverhaltnisse 
erkennen. 

Die Ergebnisse der Bohrungen weisen also auf die beachtliche Tatsache hin, daB hier im NW - abge
sehen von der gegeniiber Westfalen abweichenden Art der Tektonik des Deckgebirges - auch im Steinkohlen
gebirge tektonisch stark gestorte Verhaltnisse vorliegen. 

Wichtig ist jedenfalls die Tatsache, daB schon aus einigen Bohrungen im N der Augustus
felder bei Raesfeld wieder ein Ansteigen der Karbonoberflache in der Richtung von S 
nach N bemerkbar wird. 

Die Aussichten, am NW -, N - und NO-Rande des Munsterschen Beckens 
auf Steinkohle in bergbaulich gunstiger Teufe fundig zu werden, gestalten 
sich dabei stellenweise, insbesondere mit der Annaherung an die hollan
dische Grenze, wieder etwas hoffn ungsreicher. Hoffige Stellen fur neue Bohr
versuche diirften sich im saxonischen Faltungsfelde (nordlich des Munsterlander Abbruchs) 
dort finden, wo altere Deckgebirgsschichten als horstartige Aufpressungs
zonen zutage treten. Sie bieten die Moglichkeit, daB hier auch das Steinkohlengebirge 
wieder in eine fur den Bergbau nutzliche Hohenlage aufsteigt. Aussichten in dieser 
Hinsicht durften unter anderem die Sattelhorste von Ochtrup, Lunten und von 
Oding bieten. Sichere Erkenntnisse konnen jedoch nur neu niederzubringende Tief
bohrungen bringen. 

Von einer naturlichen nordlichen Grenze des flozfuhrenden Kar bons 
kann also noch keine Rede sein, entsprechend der Ausdehnung der subvaris
zischen Vortiefe nach N ist sie erst viel weiter im N des niederdeutschen 
Beckens zu erwarten. Dabei ist aber nicht zu vergessen, daB hier im N nicht mehr 
das Karbon in seiner ganzen, aus dem Ruhrbezirk bekannten Machtigkeit vorhanden 
sein diirfte, sondern moglicherweise nur noch transgredierende Teile von mittlerem bzw. 
oberem Westfal uber dem alten vorwestfalischen Untergrunde, die schon auBerhalb der 
subvariszischen Saumtiefe liegen werden (STILLE 1929, KELLER 1934). 

5. FHicheninhalt des flijzfiihrenden Karbons. 
Von Interesse ist auch die GroBe des fur den Bergbau in Betracht kommenden nach

gewiesenen flozfuhrenden Karbons. Vom Standpunkt des Bergmanns ist von altersher 
als Grenze der flozfuhrenden Ablagerungen die nordliche Grenze der bergbaulichen Auf-



76 III. Ausdehnung und Gliederung des flozfiihrenden Oberkarbons. 

schliisse bzw. die nordliche Grenze der verliehenenFelder angesehen worden. Da dieseLinie, 
wie schon erwahnt, dem stetigen Voranschreiten des Bergbaues und der Tiefbohrungen 
entsprechend in breiter Front nach N vorriickt (s. Abb. 1), hat sie zu den verschiedenen 
Zeiten eine immer andere Lage gehabt. DemgemaB ist auch der Flacheninhalt des Stein
kohlengebietes von jedem seiner Bearbeiter - je nach dem Stande der Aufschliisse und 
den geologischen Erkenntnissen seiner Zeit - ganz verschieden angegeben worden. 

Nach der letzten bekannt gewordenen Berechnung von KUKUK und MINTROP (1913) 
umfaBt der gesamte Inhalt des durch Bergbau und Tiefbohrungen nachgewiesenen Ver
breitungsgebietes des flozfiihrenden Karbons rd. 6170 km2• Hierbei ist als Nordgrenze 
der Parallelkreis 52° nordlicher Breite (nordlich von Miinster), im W der Rhein und 
im 0 der Mel'idian von Soest zugrunde gelegt worden. Von dieser Gesamtflache ent
fallen rd. 3260 km2 auf die sog. "Schacht- und Bohrlochzone" und rd. 2910 km2 auf 
die sog. "una ufgeschlossene Zone". 

1m AnschluB an die Feststellung der Flachenausdehnung seien auch noch einige weitere Mitteilungen iiber 
die Erstreckung des Bezirkes gemacht. So betragt die spieBwinklig zum Streichen ermittelte groBte Aus
dehnung der aufgeschlossenen Steinkohlenablagerungen von Geldern bis Beckum rd. 126 km. 1m Streichen 
gemessen ist die siidlichste Mulde, die Wittener Mulde (von Herzkamp bis zur Bohrung Clara bei Lippborg), 
rd. 69 km, die Bochumer Mulde (von Kettwig bis zur BohrungWestfalen XV) rd. 90 km, die EssenerMulde (von 
Millheim bis in Rohe der Bohrung Anneliese V) rd. 85 km und die Emscher-Mulde (vom Rhein bis Dren
steinfurt) rd. 80 km lang. Dagegen miBt die groBte Breite des aufgeschlossenen Karbons (rechtwinklig zum 
Streichen) auf der Linie: Schacht Stock und Scherenberg, Wattenscheid, Buer, Dorsten bis zur Bohrung 
Lothringen 1 (bei Raesfeld) rd. 57 km. 

C. Gliederung der Hozfiihrenden Schichten und Flozbenennung. 

1. Geschichtliche Entwicklung der Schichtengliederung. 
Der heute maBgebenden Einteilung des Karbons liegen die Beschliisse der beiden 

Heerlener Kar bonkonferenzen der Jahre 1927 und 1935 zugrunde. Eine kurze 
geschichtliche Entwicklung der verschiedenen Gliederungsversuche des rheinisch-west
falischen Karbons sei vorausgeschickt (s. Abb. 52). 

Die erste Gliederung geht auf LOTTNER zuriick, der schon im Jahre 1859 eine zu
sammenfassende geologische Darstellung iiber das Steinkohlengebirge an der Ruhr ver
offentlichte, in der er drei Etagen unterschied. 

Er gliederte aus: eine untere mit Sand- oder Magerkohlen, eine mittlere mit EB- oder Sinter
kohlen Bowie Back- oder Fettkohlen und eine obere mit Gaskohlen (Zollverein-Gruppe) (s. Abb.52). 
An Leitflozen nannte er schon "Rottgersbank", "Sonnenschein" und "Mausegatt". 

Eine weitere Gliederung nahmen GEINITZ, FLECK und lIARTIG (1865) vor. Sie zerlegten die untere Etage 
LOTTNERS in eine Etage der mageren Kohlen und in eine dariiberfolgende Etage der Sinter- oder EB
kohlen. Weitere Gruppen waren die Etage der vorherrschenden Fettkohlen und eine Etage der 
vorherrschenden Gaskohlen (vgl. Abb.52). 

Spater trennte ACHEPOHL (1880/85) die iiber Zollverein liegenden Floze als Gas
flammkohlen, sowie die Floze von Floz 31/ 2 der Zeche Hugo als obere Gaskohlen
gruppe abo 

Die flozarme Schichtfolge zwischen Floz Katharina und Zollverein 8 bezeichnete er als De che n -N i vea u. 
Weiter schied er eine Reihe von Einzelflozen aus, und zwar: Q (Unser Fritz) = 10 (Nordstern) = 2 (Hugo) = 
2 Siid (Bismarck), 5 (Unser Fritz) = 14 (Hannover) = J (Hardenberg) = 1 (Prosper) = 8 (Dahlbusch) = 4 
(Mathias Stinnes), Katharina, Rottgersbank, Sonnenschein, Mausegatt und Rauptfloz. 

1m Jahre 1881 folgte HANIEL wieder im wesentlichen der oben angefiihrten LOTTNER
schen Einteilung. 

Dagegen trennte er von den Gaskohlen die Gasflammkohlen ab, die er noch in drei Niveaus (Unser Fritz, 
Bismarck und Schlagel und Eisen) unterteilte. 

Fast die gleiche Gliederung finden wir dann bei V. DECHEN (1884), der fiinf "Floz
ziige" ausgliederte (s. Abb. 52). 

Er unterschied: 
I. Fliizzug: Sandkohlen (magere Kohlen), IV. Fliizzug: Gaskohlen, 

II. Sinter- (EB-) Kohlen, V. Gasflammkohlen. 
III. Back- (Fett- oder Koks-) Kohlen, 
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CREMER und MENTZEL (1903) gliederten dann im AnschluB an RUNGE (1892) in dem 
bekannten Sammelwerk das westfalische Karbon in eine Mager kohlen-, Fettkohlen-, 
Gas- und Gasflammkohlenpartie (vgl. Abb.52). 

Dieser Einteilung schloB sich mit einigen Abanderungen auch die PreuBische 
Geologische Landesanstalt (1900/23) an. Ais das Wesentlichste ihrer spaterenAnde
rungen muB die Herabziehung der flozftihrenden Schichten bis zur liegendsten Werk
sandsteinbank bezeichnet werden. AuBerdem ftihrte sie wieder die Bezeichnung "Gruppe" 
statt "Partie" ein. 1m tibrigen betonte sie die Ausscheidung der vornehmlich fUr ihre 
Kartierungszwecke sehr wichtigen Sandstein- und Konglomeratbanke, die mit besonderen 
Signaturen bezeichnet wurden. Wiederaufgenommen wurde auch der Begriff der "EB
kohlen" (Fl. Finefrau bis Fl. PlaBhofsbank). SchlieBlich zog man die Magerkohle bis 
an das Hangende des Konglomerats tiber Floz PlaBhofsbank heran. 

Von umwalzender Bedeutung ftir die Gliederung des gesamten europaischen Karbons 
erwiesen sich dann die Beschltisse der schon erwahnten Heerlener Internationalen 
Geologenkonferenzen der Jahre 1927 und 1935. 

Ais wichtigstes Ergebnis der ersten Konferenz ist zunachst die Annahme einer scharf 
begrenzten Unterteilung des Karbons in vier Stufen anzusehen, und zwar in die: 

Stefanische Stufe oder Stefan, 
Westfalische Stufe oder Westfal, 
Namurische Stufe oder Namur, 
Dinantische Stufe oder Dinant. 

Diese Gliederung unterscheidet sich in mancher Beziehung nicht unwesentlich von 
den alteren, innerhalb der einzelnen Lander oder Kohlenbecken tiblichen Einteilungen 
wie Sudetische Stufe, Saarbrticker Stufe u. a. Wesentlich fUr die Festlegung dieser neuen 
Stufen war nicht so sehr die Berticksichtigung der "Pflanzenwelt" mit ihrer meist groBen 
senkrechten Verbreitung, als vielmehr die der weit enger begrenzten "Tierwelt" , und 
zwar der Familie der Cephalopoden, vor allem der an bestimmte marine Horizonte ge
bundenen "Zonengoniatiten". 

Die Grenze zwischen dem Stefan und dem Westfal konnte auf Grund palaobota
nischer Unterscheidungsmerkmale, diejenige zwischen dem N am ur (Oberkarbon) und 
dem Dinant (Unterkarbon) nach palaozoologischen Gesichtspunkten (Horizont des 
Glyphioceras spirale = granosum) ohne Schwierigkeiten gezogen werden. Auch die Grenze 
zwischen We s t f a lund N a m ur wurde auf der Grundlage der Verbreitung einer bestimmten 
Goniatitenart, namlich des Gastrioceras suhcrenatum, sowie nach gegenseitigen Zugestand
nissen festgelegt. Eine auBere Schwierigkeit bei der Durchftihrung dieses Schnittes fUr 
Westfalen bestand darin, daB man damit hier die Grenze zwischen dem Westfal und 
dem Namur mitten in die Magerkohlengruppe, d. h. zwischen die Floze Mausegatt und 
Sarnsbank legen muBte. 

1m Hinblick darauf, daB friiher in Frankreich die "Assise de Chokier" als Flozleeres abgetrennt worden 
war, obwohl sie sich spater als flozfiihrend erwies, glaubte man auch fUr Westfalen diese klare palaozoologische 
Grenze trotz der Kohlenfiihrung der liegenden Schichten beibehalten zu sollen, zumal ja das Vorkommen 
oder Nichtvorkommen von Kohlenflozen in einer Ablagerung lediglich auf faziellen Unterschieden beruht. 

Weiter einigte man sich dartiber, das Westfal durch weit verbreitete marine Hori
zonte in drei Stufen (A, B und C), zu unterteilen. Die Stufe A solIte die Schichten 
von der marinen Schicht mit Gastrioceras suhcrenatum (einschlieBlich) bis zum marinen 
Horizont tiber Floz Katharina-Poissonniere (ausschlieBlich), die Stufe B die Schichten 
von diesem Horizont (einschlieBlich) bis zur marinen Schicht tiber FlozAgir-Petit-Buisson
Mansfield (ausschlieBlich) und die Stufe C die Schichten von dort bis zum hangendsten 
Floz des Westfals umfassen. Ftir die Kennzeichnung der tieferen Abteilungen des Karbons 
wurden jeweils besondere Cephalopodengattungen gewahlt (s. Tab. 8). 

Die von den Vertretern aller Lander anerkannte Einteilung des Karbons, diesog. 
Heerlener G liederung von 1927, die damit auch ftir das Ruhrkarbon maBgebend ist, 
sieht wie folgt aus: 
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Tabelle 8. 

Perm Oallipteris 

Stefan (Stephanien) _________ +-_________ Konglomerat von Holz ________ _ 

C 
Mariner Horizont iiber Agir-Petit-Buisson 

Westfal (Westphalien) B 
Mariner Horizont iiber Katharina-Poissonniere 

A 
Gastrioceras subcrenatum 

1 ______________________ R_e_ti_cu_l_oc_e_ra_s_-Z_o_n_e __________________ __ 

1--··-Namur (Namurien) Homoceras-Zone 

1 ___ ._-_ ..... ---. __ ._ ... - !_u_~o_r_ph_oc_e_ra_s-Z_o_ne _____ .... 

----------1:-------- Glyphioceras spirale (granosum) --------
Glyphioceras-Zone = Viseen 

Devon I Gonioclymenien 

Unter Anpassung der Verhiiltnisse des Ruhrkarbons an die Beschliisse der Heerlener 
Konferenz des Jahres 1927 unterteilte KUKUK im Jahre 1928 - unter moglichster Bei
behaltung der beim westfalischen Bergmann fest verankerten CREMER-MENTzELschen 
Einteilung des Ruhrkarbons - die Magerkohlengruppe in eine untere und obere 
mit der Grenze bei Floz Sarnsbank und die Gasflammkohlengruppe in eine untere 
und obere mit der Grenze bei Floz Agir. Die obere Grenze der Gaskohlenschichten 
legte er in die Lingulaschicht zwischen Floz Lund M (vgl. Tab. 9). 

OBERSTE-BRINK und BARTLING haben in ihren etwas spater erschienenen Arbeiten 
(1928, 1930) den Standpunkt vertreten, daB die einschneidenden Heerlener Beschliisse 
eine noch weitergehende Anpassung des Ruhrkarbons an die neu aufgestellten Heerlener 
Grenzen erforderlich machten. Von den vorgenannten Autoren ist dann in Uberein
stimmung mit dem Verfasser die nachstehende neue Gliederungstabelle des Ruhrkarbons 
aufgestellt worden (s. Tab. S. 80). 

Abweichend von den friiheren Einteilungen ist hier die Schichtenfolge unterhalb 
des marinen Horizonts iiber Floz Sarnsbank (mit Gastrioceras subcrenatum) als selbstandige 
Abteilung, d. h. als eigentliche Magerkohlenschichten (im Sinne von GEINITZ 1865) 
abgetrennt worden. Der Begriff der EBkohlenschichten (im Sinne der Geologischen 
Landesanstalt) wird erweitert und auf die Floze oberhalb Floz Sarnsbank bis zur marinen 
Schicht iiber Floz PlaBhofsbank (ausschlieBlich) ausgedehnt, entsprechend der schon 
durch GEINITZ gegebenen Gliederung. Ais Grenze der Gas- und Gasflammkohlen 
ist wieder die Lingulaschicht zwischen den Flozen Lund M gewahlt worden. Statt 
der friiheren Einteilung in obere und untere Gasflammkohlen hat man eine Abtrennung 
des oberen Teiles als Flammkohlenschichten vorgenommen, wobei die marine Schicht 
iiber Floz Agir die Grenze bildet. Bei den Gasflammkohlenschichten ist Floz Bismarck 
(Floz T) als Grenze zwischen unteren und oberen Gasflammkohlen geblieben, wahrend 
nach dem Vorschlage von KUKUK eines der weit verfolgbaren Tonsteinfloze (Floz 
Hagen) die Grenze der unteren und oberen Flammkohle bilden solI. Neu ist auch die 
Wiedereinfiihrung des Begriffs "Schichten" an Stelle der Bezeichnung "Gruppe" (welch 
letztere auf bestimmte, nahe beieinander gelegene Floze beschrankt bleiben solI) und 
des Begriffs "Stufen" fiir die Zonen A, B und C. 

Lediglich auf die flozfiihrenden Ablagerungen beschrankt, erhalten wir folgende 
Gliederung des Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlengebirges (nach BARTLING, 
KUKUK und OBERSTE-BRINK): 
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Tabelle 9. 

I 

I o bere Flammkohlenschichten 

Oberes I (Tonstein/wz Hagen) 
138 m 

Flammkohlen- I 360m I Westfal (C) schichten 
----

I Untere Flammkohlenschichten 222 m 
(stm 5) I (Marine Schicht uber Fwz Agir) 

I 
I 

I Obere Gasflammkohlenschichten 

GaSflammkohlen-1 
(Konglomeratische Sandsteinzrme 154m 

368 m uber Fwz Bismarck) schichten 

1- 214~ Untere Gasflammkohlenschichten 

Mittleres (stm 4) I (Lingula-Schicht uber Floz L.) 

Westfal (B) 
I 

Obere Gaskohlenschichten 206 m 
--

Gaskohlen- Mittlere Gaskohlenschichten 140m 
schichten 481 m (Zollverein-FlOze) 

Untere Gaskohlenschichten 135 m Westfal (stm 3) I (Marine Schichtuber FwzKatharina) 

I 

I 

I I 
I 

I Obere Fettkohlenschichten 152 m 
I (Fwz Hugo) 
i 

I 
I I 

I I Mittlere Fettkohlenschichten 

I I Fettkohlen- 630 m 
I 

(Konglomeratische Sandsteinzone 230m 
, schichten I i uber Floz Priisident) 
I 

-~~-

Unteres i 
Untere Fettkohlenschichten 

Westfal (A) 
I 

(Marine Schicht uber Floz PlafJho/s- 248 m 
(stm 2) bank) 

EBkohlen-

Obere EBkohlenschichten I 
(Konglomeratische Sandsteine unter 245 m 

schichten 417 m Floz Fine/rau) 

I 
I Untere EBkohlenschichten I 172 m 

(stm 1) (Marine Schicht uber Floz Sarnsbank) 

I 
Obere Magerkohlenschichten 

I 
(Konglomeratische Sandsteinzone 292 m 

Namnr Magerkohlen- 632 m uber Floz H innebecke) 
I schichten ---
I Untere Magerkohlenschichten 
I 340m 
I (stu 4) (Liegendste Werksandsteinbank) 

I Gesamtmachtigkeit I 2888 m I 

2. Die hentige stratigraphische Gliedernng. 
Wie oben erwahnt, werden also heute statt der fruheren vier Partien bzw. Gruppen 

sechs "Schichten" ausgeschieden (vgl. Abb. 53). 
Dieser Unterteilung hat sich auch die PreuBische Geologische Landesanstalt auf ihren 

letzten Kartenblattern angeschlossen und fill die einzelnen Schichten die Signaturen 
"stu 4" bzw. "stm 1-5" eingefiihrt. 

6. Flammkohlenschichten (stm 5), 3. Fettkohlenschichten (stm 2), 
5. Gasflammkohlenschichten (stm 4), 2. EBkohlenschichten (stm 1), 
4. Gaskohlenschichten (stm 3), 1. Magerkohlenschichten (stu 4). 

In dieser Gliederung setzt jede Schichtengruppe mit einem marinen Horizont ein, 
mit einer Ausnahme bei den Magerkohlenschichten. Dabei verbleibt das unterhalb 
der marinen Schicht gelegene Fl5z bei der jeweils tieferen Schicht. Mit der Bezeich
nung der in den einzelnen Schichtenstufen auftretenden Kohlenarten, z. B. EBkohlen, 
Fettkohlen usw., soIl natiirlich nicht der petrographisch-technische Charakter der 
hier vorkommenden Kohle, sondern lediglich ihre stratigraphische SteHung gekenn
zeichnet sein. 

Uber die Untergliederung im einzelnen ist noch folgendes zu bemerken (s. Abb. 53): 
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Die Magerkohlenschichten werden in untere und obere eingeteilt. Sie beginnen 
mit der Basis der liegendsten Werksandsteinbank. Ais Grenze der unteren und oberen 
Stufe gilt die Unterkante des konglomeratischen Sandsteins iiber Fl6z Hinnebecke. 

Bei den EBkohlenschichten wird als Grenze der unteren gegen die oberen EB
kohlenschichten die Basis des Finefrau-Konglomerats angesehen. 

Die Fettkohlenschichten gliedern sich in drei Unterabteilungen, und zwar in 
untere, mittlere und obere Fettkohle. Die Grenze der unteren gegen die mittlere 
bildet die Basis des konglomeratischen Sandsteins iiber Fl6z Prasident, der mittleren 
gegen die obere Fettkohle das Fl6z Hugo (einschlieBlich), der oberen gegen die Gaskohlen
schichten das Fl6z Katharina (einschlieBlich). 

Die Gaskohlenschichten werden gleichfalls in drei Zonen eingeteilt. Ihr unterer 
Teil geht bis zur Basis der Zollvereiner Gruppe, ihr mittlerer umfaBt die Zollvereiner 
Floze, wahrend der 0 bere seine Grenze unterhalb der Lingulaschicht zwischen Fl6z L 
und F16z M findet. 

Auf die Untergliederung der Gasflammkohlen und Flammkohlen wurde schon 
oben hingewiesen. 

Fast aIle angegebenen Grenzen sind entweder palaontologisch oder petrographisch 
mehr oder weniger gut gekennzeichnet, mit Ausnahme der Scheide zwischen oberen und 
mittleren Fettkohlenschichten und der mittleren Gaskohlenschichten nach oben und 
unten. 

Weitere Ausgliederungen des Karbons erfolgten auf dem 2. Heerlener KongreB 
des Jahres 1935. Die hier angenommenen Grenzen und Unterteilungen sind in den 
betreffenden Abschnitten des Karbons im einzelnen zum Ausdruck gekommen, so daB 
hier auf ihre Darlegung verzichtet werden kann. Dagegen sollen die Hauptziige dieser 
erweiterten Gliederung des westeuropaischen Karbons (nach den Beschliissen des Heer
lener Kongresses von 1935) im nachstehenden Schema zum Ausdruck kommen: 

Tabelle 10. Rotliegendes: Callipteris. 

(nur floristisch zu gliedern) 

Holzer Konglomerat 

Merlenbacher Konglomerat 
---- --- - -----------------

Agir-Horizont (mit Anthracoceras aegiranum) 
-'-----

Katharina-Horizont (mit Anthr. vanderbeckei) 
- - --- ---'-------

Sarnsbank-Horizont (mit Gastr. subcrenatum) 
---------+-----+--------~-----------

Reticuloceras- Stufe 
----

Homoceras-Stufe 
------------

Eumorphoceras-Stufe 

GoniatitescStufe 

Pericyclus-Stufe 
----------- ------ --.--------------------------

Gattendorfia-Stufe 

De von: W ock;lumeria-Stufe 

Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der beiden Karbonkonferenzen zu Heerlen 
und der Sonderuntersuchungen im Ruhrbezirk erhalten wir somit - einschlieBlich des 
anschlieBenden Osnabriicker Steinkohlengebirges - folgende Gliederung des Ruhr
karbons (s. Abb. 53): 

Kukuk, Geologie. 6 
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c!.c::: I c:: 
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Abb. 53. Stratigraphische Gliederung des Karbons im Ruhrbezirk. 

3. Die Einheitsbezeichnnng del' JflOze. 
1m AnschluB an die Gliederung des Karbons auf dem Heerlener KongreB ist man 

auch der Frage der Einheitsbezeichnung der Floze im Ruhrbezirk nahergetreten. Die 
Durchfuhrung der Einheitsbenennung samtlicher Floze des Ruhrbezirkes geht auf die 
Ende des vergangenen Jahrhunderts einsetzenden Bestrebungen des Oberbergamts zu 
Dortmund zuriick, die ihren Ausdruck in den Bergpolizeiverordnungen des Jahres 1900 
und 1901 betreffend die Einfuhrung von "Leitflozen" fanden. Hierdurch wurden zunachst 
die altbekannten Namen der wichtigsten Floze unter Floz Sonnenschein sowie der hangen
deren Floze wie Prasident, Katharina, Laura, Zollverein und Bismarck einheitlich fest
gelegt. Diese Versuche wurden durch die Markscheiderei des Oberbergamts zu Dortmund 
fortgesetzt mit dem vorlaufigen Ziel, wenigstens innerhalb der einzelnen Reviere des Ruhr
bezirkes die noch sehr eigenwillig (mit Namen, romischen oder arabischen Zahlen, Buch
staben) bezeichneten Floze der einzelnen Zechen moglichst einheitlich zu benennen. Diesen 
Bestrebungen war jedoch anfangs im Bergbau nur ein geringer Erfolg beschieden. Gleiche 
Ziele verfolgte auch die Geologische Abteilung der Westfalischen Berggewerkschaftskasse, 
die sich in zahlreichen Fallen mit der Deutung neuer Flozaufschli.isse und der Identifizierung 
der Floze auf stratigraphischer Grundlage beschaftigte. 

Nach der Neufestlegung der wissenschaftlichen Gliederung des Karbons erschien es 
aber sowohl aus verwaltungstechnischen wie auch aus sicherheitspolizeilichen Grunden 
zweckmaBig, nicht nur die sog. "Leitfloze", sondern nach Moglichkeit aIle Floze innerhalb 
des gesamten Ruhrbezirkes einheitlich zu benennen. Die Hauptverfolger dieses auf eine 
Anregung des Bergwerksdirektors Dr. KNEPPER der Gelsenkirchener Bergwerks-A.G. 
zuruckzufiihrenden Gedankens waren OBERSTE-BRINK und BARTLING. 

Bei der Durchfiihrung dieses Versuches gingen sie 1928/30 davon aus, zunachst einmal fUr die verschiedenen 
FlOzgruppen gut durchgearbeitete sog. Normal profile aufzustellen, die infolge ihrer Lage geeignet sind, 
auch als Normalprofile fiir die iibrigen Zechen zu dienen. Die genannten Autoren wahlten folgende Profile 
aus (vgl. dazu die Tafel 3 im Gliickauf Bd. 66, 2). Fiir die 
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Magerkohlenschichten: Profil der Zechen Prinz Regent, Gottessegen und Silscheder Tunnel. 
EBkohlenschichten: Profil der Zechen Prinz Regent und Bonifacius. 
Fettkohlenschichten: Profil der Zeche Bonifacius. 
Gaskohlenschichten: Profil der Zeche Zollverein. 
Gasflammkohlenschichten: Profil der Zechen Graf Moltke und N ordstern bzw. Thyssen, 

Schlagel und Eisen. 
Flammkohlenschichten: Profil der Zechen Wehofen und Baldur. 

Die anfanglich gegen die notwendig werdende Umbenennung der Floze in den Kreisen 
des Bergbaues zum Ausdruck gekommene Abneigung hat im Laufe der Zeit einer Aner
kennung der unbedingten ZweckmaBigkeit und Niitzlichkeit dieses Vorhabens Platz ge
macht. Die in Frage kommenden Einheitsnamen sind bei der Besprechung der strati
graphischen Verhaltnisse der Floze in Abschnitt V im einzelnen aufgefiihrt, so daB hier 
auf ihre Nennung verzichtet werden kann. 

4. Zusammenstellung alter FlOzhezeichnungen. 
1m Hinblick auf die Bedeutung, welche den auf den abgelegten Zechenrissen, den 

Normalprofilen alter Sammlungsetiketten sowie den in der alteren Literatur angefiihrten 
alten Floznamen fiir stratigraphische und tektonische Arbeiten auch heute noch inne
wohnt, habe ich im nachstehenden versucht, die heute nicht mehr im Gebrauch stehenden 
alten Floznamen - soweit sie mir bekannt geworden sind - der Einheitsbezeichnung 
der Floze gegeniiber zu stellen. Eine Vollstandigkeit ist hierbei weder beabsichtigt noch 
erzielt worden. Der Grund liegt unter anderem darin, daB es in vielen Fallen iiberaus 
schwer fallt, die altbenannten Fluze mit Sicherheit zu identifizieren und sie den Flozen 
mit den Einheitsnamen gleichzustellen. Unterlagen fiir die Aufstellung der nachstehenden 
Liste lieferten die Ausfiihrungen in Bd. I des alten Sammelwerks, die bekannte Tabelle 
zur Verfiigung des Oberbergamtes vom 3. 4. 1900, die altere Literatur, viele alte Gruben
risse und Karten sowie personliche Feststellungen. 

In der Deutung manch merkwiirdiger Floznamen hat mich Herr Rektor KLEFF 
(Bochum) freundlichst unterstiitzt. Seine Angaben sind in [-] beigefiigt. 

Einheitsnamen: 
Hagen 2 
Gudrun 
Erda .. 
Baldur. 
Agir .. 
y ... 

T (Bismarck) 
Rl. 
Q ..... 
P 1 
Zollverein 1 

" 

" 

" Laura 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Victoria. 
Katharina .. 
Floz Hermann. 
Floz Gustav. 
Gretchen. 
Anna 
Mathias . 
Mathilde. 
Hugo 
Robert . 

Alte Flozbezeichnungen: 
Dach, Fortunata, Oberes Tonsteinfloz. 
Rive?, Nelly? 
Menzel (?), 4 Norden?, Unteres Tonsteinfloz. 
1 Norden. 
0,25 m. 
1 Siiden, Lambart [Lambart.Landelbert, Vorname; moglich ist auch Lampart. 

Lombarde]. 
Ewald, 22, 2 Siiden, L. 
Sedan. 
Unverhofft. 
Neuessen. 
Zollverein 11, Elise, Matthias, Marie, Dorth [weiblicher Vorname ?]. 
Heinrich 10, 21/ 2, Arnold. 
Wilhelm, 9, 3, Johann, Friedrich. 
Friedrich, Rudolph, 8, 4, Hellmuth, Hannibal. 
Mathilde, 7, 5, Louis, Wilhelm. 
Balduin, 3, 6, Johann, Allara. 
2, 7, Fritz, Wilhelm, Julie. 
Hermann, 1, 8, Julius, Clara, Marie. 
1 Siid, O·Nord, Agnes, Mina, Dietrich, Toni, Christian, Anna. 

. v. d. Busche·Haddenhausen. 
. Isabella, Caroline, Anna, 10 Norden, Backmeister. 

Otto, Zulu. 

6* 
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Al bert 1 
2 
3 

Wellington 
Karl .. 
BI iicher 1 

2 
Ida 
Ernestine 
R iittgers bank 

Wilhelm. 
Johann 1 

2 
Prasident 

Helene. 

Luise .. 
Karoline. 
Angelika. 
Dickebank. 

Diinnebank 
Wasserfall . 
Sonnenschein 

PIa Bhofs bank 
Girondelle 8 . 

7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 

1 . 

Finefrau-N e ben bank 

Finefrau .. _ .... 

Geitling 3 
2 

1 

Kreftenscheer 2 ... 

Kreftenscheer 1 

Mausegatt .. 
[ = Mauseloch] 

Wellington. 
Karl, Dreckherrnbank. 
Steinbank, Desiderius, Bliicher. 
August, Diippel, Knochenbank, Ida. 
Bertha, August, Leonhard, Diippel, Ernestine. 
Sechshandbank. 
Clemens, Dreckherrnbank, Fiinfhandbank. 
Hermann, Alsen, Dreckbank, Magdalena, 2 (Consolidation), Fiinfhandbank. 
Diomedes, Caroline, Magdalene, Marie, Eulenbaum, Franziska, Schleswig, Elise, 

Herrenbank, Silberbank, 
in 3 Banken: Hgd. Eulenbaum, Mittl. Umkieker [= Umseher], Liegd. Unbekannt; 
in 2 Banken: Hgd. Franziska, Lgd. Elise. 
Vierhandbank, Jungfernbank. 
Krabbenbank, Colibri. 
Stieglitz. 
Pauline, Otto, Johannes, Wilhelmine, 2 FuBbank, Euelpis [= Gute Hoffnung; 

eu = gut, elpis = Hoffnung], Wellington, Wilhelmine 6, Dicker Stork 
[= Storch], Krabbenbank, Riekenbank [rieken =:= reich machen], Jnnger 
Stork, Steensbank [= Bank des Steens, zu Stein]. 

Gute Hoffnung, Theodore, Fliiz 23 Zoll, Nebenbank, Riekenbank, Wiehagen 
[ = Viehweide]. 

Friedrichsbank, Schmale Hoffnung. 
Nettelkiinig [= Zaunkiinig], Riekenbank, Luise, Wilhelm. 
Clemensbank, Caroline, Samiel, Susanne, Nettelkiinig. 
Maxbank, Clara, Silberbank, Euelpis, Dicke Urbanusbank; Oberbank = Beck-

stadt [= Bachstelze]; Unterbank = Fettlappen. 
Banksgen, Lieversbanksgen, Schmalhanschen. 
Nebenbank, GroBenebenbank, Klingeldanz, VoB [= Fuchs], Nebenfliiz. 
Dickebank, Dicke Jungfer, Victor Friedrich, Glocke, Wippsterz [= Bachstelze], 

GroBe bank, Friedrich, Schnabel, Olzweig, Wilhelm, VierfuBbank, Schinken
bank, Osterfliiz, Sandbank, GroBevarstbank [Von Vaerst: altes ansassiges 
Geschlecht], Neue Aproche [Neue Annaherung], Massen 2, Fl. 2 Norden, 
Neuegliick 2, Ubelgiinne, Euelpis. 

Waldhorn, Hobeisen [= Hohe Beisen oder Binsen], Jungfer, Ludwig, Massen. 
Roman. 

Neuesteinkuhle. 

Obergirondelle [Girondelle = in der Delle sitzende Girondisten] I 
Christine, Hammerbank, Mittelgirondelle, Banksgen, Benjamin 
Stephansbank, Wiesche, Stein· und Kiinigsbank, Untergirondelle, 

Dickebank, Roland 
Cleibank, Kleine Hamburg, Laterne, Stein- und Kiinigsbank, 

Dickebank, Roland, Hermann. 

Gojenfeld 0-4 
[Goy = Adels
sitz gleichen 

Namens] 
Venus 5-1. 

Nebenfliiz, Banksgen, Bosselbanksgen [Ortsname Bossel = BuBtal = Siedlungs
stelle], Tutenbanksgen [Tute = Diite], Richter, Maasbanksgen, Finefrau, 
Bosselbank, Tochter, Sohn. 

Steinkuhle, Paul, Tutenbank, Mutter, Langenbrahm [Bram = Besenginster oder 
bramenlanger Rand], Hiihnerhecke, Potsdam, Alexander, Anna, Dickebank, 
Rauensiepen, Sandknappen, Maasbank. 

Christian 3, Vincke. 
Mentor, Christian 2, Junger Zwerg, Franziska, Eiserner Heinrich, Hamburg 3, 

Banksgen, Sohn, Oberhauer Banksgen, Billigkeit. 
Geitling [= Schwarzdrossel], Morgenstern, Christian 2, Eiserner Heinrich, Bock

holzbank [vom Ortsnamen Buchholz], Zwergmutter, Cronenberger Adith I 
[Edith ?], Gertgesbank [Gert = Sauer], Eggerbank, Braut, VierfuBbank, 
Wildemann, Moritz, Rosendelle [Delle = Vertiefung]. 

Trotz 1, Krebsenscheer 1, Diinne Kirschbaum, Eiserner Heinrich, St. Moritz, 
Kreftenscheer, Verlorener Posten, Hamburg 2, Alte Steinbergerbank, Lehn
bank, Eggerbank, Striepen, Fuchs, Banksgen. 

Trotz 2, Krebsenscheer 2, Kampgesbank, Kieksbanksgen, Radstube, Steinknapp, 
Neue Steinbergerbank, Lehnbank-Nebenbank, Fuchs. 

Sarnsbank (Pauline Werden), Kiek [= Blick], Blumendelle, Hundsnocken [Nocken 
= Hiigel, Bergnocken], Frischauf, Turteltaube, Dicke Kirschbaum, Lehnbank, 
Feldgesbank, Christian 1, Himmelskrone, Neue Steinbergerbank, Dickebank, 
Hitzberg, Schmalscheid. 
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Sarns bank. . . . . . Kalksiepen 1, Gottfriedsbank, SchnellenschuB, Nr.7 (Viktoria), Nr. 14 (Peters-
[yom Ortsnamen Saarn?] burg), Nr.l (Humboldt), Sarnsbank 1. 

Sarnsbanksgen Kalksiepen 2, Johanna, Nr.2 (Humboldt), Stahlenberg, Banksgen, Antonia, 

Schiefer bank 
Hauptfloz .. 

Neuwerk 2, 8 (Victoria), 17 (Petersburg). 
Kleinigkeit, Mathilde, St. Martin Nr. 1, Nr. 3. 
St. Peter, Gabe Gottes, Hutterbank, Nachtigall, Schmalenbank, Kaninchen, 

Leveringsbank, MuWerbank, Alte Haase, Rabe, Elephant, Gluckauf, Wodan 
Nr.2, Bergmann, Caspar Friedrich, St. Martin Nr.2, Petersburg, Redlich
keit, Weibergunst, Leineweber, Freudenberg, Jacke, Gelegene Zeche, Erben
bank, Nr. 4 (Zeche Humboldt), Reiher, Gottesgabe, Hoffmannstal, Hiilsiepen. 
bank, Freyevogel, Loewe. 

Wasser bank . . . . . Trappe [=Treppe oder Vogel ?], Breitebank, Oberstebank, Buschbank, Vogel bruch, 
Nikolausbank, St. Martin Nr. 21/ 2, Preutenborbecksiepen, Steinbank, Dreck· 
bank, Prudent [von prudentia], Neugluck, Edeltraut, Viktor, Bilstein, 

Neufloz .. 

Hinne be eke 
Besserdieh 
Sengsbank. 

Knappsehaft, Vogelsang, Walfiseh. 
Striepen, Wulfingsburg, Prudent, Carlsbank, Knappeule [Bezeiehnung fUr Schleier· 

eule], St. Martin Nr.3, St. Georg, Bernadotte. 

L- t· } aueh Louisenthal, Stoplenbrueh, Rudolph, Komet, Blaue 
us 19 

Einnahme von Paris Rose, Heller Mittag. 

D. Die Bedeutung der Fazies im Oberkarbon des Ruhrgebietes. 
Von Privatdozent Dr. GERHARD KELLER·Essen. 

Flir das Oberkarbon Westfalens erkannte v. HOVEL 1814 auf Grund del' Ausbildung 
eine Zweiteilung, insofern als eine flozfreie Partie von einer flozflihrenden liberlagert 
wird. Der flozfreie Teil, der Millstone Grit der Englander, wurde 1823 von v. DECHEN, 
der sich damit einer Bezeichnung der Bergleute in der ehemaligen Grafschaft Mark be
diente, "flozleerer Sandstein" genannt, bis durch KRUSCH 1908 der heute allgemein 
gliltige Ausdruck "Das Flozleere" eingeflihrt wurde. Da diese Schichtfolge zwar im 
Ruhrgebiet ausgebildet ist, aber schon bei Aachen und in Belgien fehlt, andererseits in 
England wieder verbreitet ist, muBten Zweifel an dem stratigraphischen Wert dieser 
Teilung aufkommen und die Frage nahe legen, wieweit die Verschiedenheiten durch 
abweichende genetische Verhaltnisse hervorgerufen waren. Es wird daher im folgenden 
unter besonderer Berlicksichtigung des Ruhrgebietes versucht, eine Analyse des Ober
karbons in genetischer Hinsicht zu geben, und damit aufgezeigt, welche Bedeutung 
der Fazies im Oberkarbon zukommt. 

1. Die oberkarbonische Schichtfolge des Ruhrgebietes und ihre Fazies. 
a) Das oberkarbonische Schichtenprofil. 

Nicht nur im eigentlichen Verbreitungsgebiet der Kulmfazies ostlich von Wuppertal, 
sondern auch im westlichen Bereich der Kohlenkalkfazies bei Vel bert , liegt liber den 
Hangenden Alaunschiefem des Kulms das Flozleere als der Hauptteil des Namurs. Bei 
dem Versuch ein Normalprofil aufzustellen, laBt sich aber schon innerhalb des Flozleeren, 
auch wenn man sich auf den Abschnitt slidlich des zutage ausgehenden Oberkarbons 
von Frondenberg bis Wuppertal und von hier nach NW bis Mlilheim-Ruhr beschrankt, 
kein einheitliches Profil wiedergeben. KUHNE 1934 hat gezeigt, daB das untere Namur 
von 0 kommend bis slidlich von Frondenberg als Arnsberger Schichten vorstoBt, 
die aus einer Wechsellagerung von glimmerfreien Grauwackenbanken, Grauwacken
schiefern und milden Tonschiefern bestehen. Nach W andert sich die Fazies und geht 
in geringmachtige Alaunschiefer, die die Fortsetzung der kulmischen Hangenden Alaun
schiefer bilden, liber. Die liber den Arnsberger Schichten folgenden aus glimmerhaltigen 
Grauwacken und Tonschiefern bestehenden Hagener Schichten bilden neben den Ziegel
schiefern i. S. KUHNES den groBten Teil der Reticuloceras-Stufe. Unteres Namur fehlt 
demnach in einer ihm typischen Ausbildung westlich von Hagen und wird slidlich von 
Kettwig durch Alaunschiefer vertreten. 
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Die fiir das obere Namur von KRuseR 1908 und BARTLING 1913 im Hagener Gebiet 
aufgestellte petrographische Dreigliederung in Quarzitgruppe, Grauwackengruppe und 

Hagen- Mulheim- Ziegelschiefergruppe, welche hier insgesamt 1400 m 
~u.JPaP.~~bata!,. Velberl Geldern machtig werden, laBt sich bis nach Wuppertal, 
flo nlU lilt II I !:"ofle .!..o:!../!:. 
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~: der weiteren Machtigkeitsreduzierung bis auf ins-
~l gesamt 800 m siidlich von Miilheim-Ruhr eine 
11..1 fazielle Anderung insofern ein, als die beiden 

unteren Gruppen unter Zuriicktreten der quarzi
tischen Ausbildung miteinander verschmelzen und 
nur die Ziegelschiefergruppe in wenig veranderter 
Ausbildung und Machtigkeit durchgeht. 

Auch bei den nachstfolgenden Magerkohlen
schichten hatte man dem am siidlichen Rande 
bei Konigsborn und Witten erkannten 630 m 
machtigen Profil den Wert eines Normalprofils 
gegeben, das auf weitere Teile des Ruhrgebietes 
iibertragbar ware. In derselben Richtung wie 
beim Flozleeren macht sich auch hier von SO 
nach NW ein Machtigkeitsschwund und eine Fazies-
anderung zwischen Wuppertal und Miilheim-Ruhr 
bemerkbar. Die Magerkohlenschichten unterhalb 
des Flozes Wasser bank verlieren die eingeschalteten 

Abb. 54. Auskeilen und Faziesanderung des Namurs machtigen Sandsteinhorizonte und werden flozleer 
im W des Ruhrgebietes von SO nach NW. 

(WUNSTORF 1931). Untersuchungen iiber das Sengs-
bankkonglomerat haben gezeigt, daB dieses unter gleichzeitiger Abnahme der Geroll
groBen nach NW auskeilt. In gleicher Richtung tritt auch im Wasserbankkonglomerat 
eine GerollgroBenverringerung ein. Ahnliche Verhaltnisse liegen nach BARTLING 1923 
auch fiir den als petrographische Grenzbank auf den Karten der Geologischen Landes-

Dortmund 
fl.IfoIhot7nD 

fett-

kohlen-

!"chichl .. n 

Obere 
fLFjtJPFrou 

/ 

Untere 

Oorslen u. anstalt dienenden Sandstein unter Floz Sarnsbank vor. Siidlich 
Geldern von Essen stehen daher zwischen dem Grenzfloz Sarnsbank 

FJ.Hotharino 

und Floz Wasserbank nur noch 300 m flozfiihrende Schichten, 
die eigentlichen oberen Magerkohlenschichten an. Da sich die 

Fett-
kohlen- Verkiimmerung des tieferen Produktiven im Niederrheingebiet, 

schichten dem am weitesten nach NW vorgeschobenen Teil des Ruhr
It gebietes, fortsetzt, keilen die Magerkohlenschichten ganzlich 

/,F.Oii'b==er=e""l aus und gehen vermutlich in geringmachtige flozleere Schichten 
/ / Es-kohl.n 

", ,schichten iiber, wie Abb. 54 zeigt (KELLER 1934). 
I' 19r11! ron 1 

/ifR~,iiifhi';·~: Die weitere 3000 m machtige Schichtfolge des ruhrlandischen 
/" ~:: : Oberkarbons gehort dem Westfal A bis C an. 1m groBen und 

.~" 1 ganzen zeigen diese Abteilungen einen einheitlichen faziellen 
,,/" &t:: 

Abb. 55. Das Aufsteigen derfliiz
leeren Fazies in das Westfal A 
und dessenMii.chtigkeitsveriinde-

Aufbau, auch wenn in ihnen Machtigkeitsanderungen und Ab-
weichungen in der Ausbildung auftreten (Abb. 55). tiber die 
faziellen Verhaltnisse kleinster stratigraphischer Abschnitte 
liegen wegen der nicht immer giinstigen Untersuchungsbedin

rung von SO nach NW. 

gungen bisher nur aus den EBkohlen- und Fettkohlenschichten Beobachtungen hinsichtlich 
der Fazies und Machtigkeiten vor. In Abb. 348 und 350 wird nach OBERSTE-BRINK (1933) die 
Machtigkeit zwischen den Flozen Rottgersbank 1 und 2 und zwischen den Flozen Matthias 
2 und 3 gezeigt. Je eine Fazies- und Machtigkeitskarte fiir die Schichtfolge zwischen den 
Flozen Mausegatt und Kreftenscheer 1 und den Flozen Kreftenscheer 2 und 3 ist in 
Abb. 56 und 57 nach KELLER (1932) wiedergegeben. Von den sonstigen Beobachtungen mag 
noch mitgeteilt sein, daB das Finefraukonglomerat im westlichen und mittleren Ruhrgebiet 
seine Basis von SO nach NW in hohere stratigraphische Horizonte verlegt. Wie stark 
ortlich die faziellen Verschiedenheiten im Konglomerat unter Floz Sonnenschein sind, wies 
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BRUNE 1932 nacho Ungeachtet 
dieser faziellen Sch wankungen in 
einzelnen Gebieten und Schicht
folgen tritt aber im gesamten 
Westfal nach NW eine betracht
liche Machtigkeitsabnahme ein, 
die vonOBERsTE-BRINK U. BART
LING 1930 mitgeteilt und karten
maBig dargestellt wurde. Danach 
verringert sich Z. B. die Machtig
keit der Fettkohlenschichten und 
unteren und mittlerenGaskohlen
schichten (Floz Sonnenschein -
Floz Zollverein 1) zwischen Dort
mund und Dorsten von 960 m auf 
730 m, d. h. urn ungefahr 25 %. 
Bemerkenswert ist, daB im Nie
derrheingebiet die flozleere Aus
bildung auch tiber das Niveau des 
Grenzflozes Sarnsbank hinaus
geht und sich im unteren West
fal, den EBkohlenschichten, bis 
zum Floz Finefrau (bei Geldern) 
hinauf zu erkennen gibt (Abb. 55). 

b) Die petrographische und 
faunistische Fazies. 

~.. f11er J'andir'" 
..-: JtOC~c.l tonig ~==-

Abb.56. Fazies und Machtigkeiten zwischen Fltiz Mausegatt und Kreftenscheerl. 
MaBstab etwa 1: 116200. Aus KELLER 1932. 
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Betrachtung . MaBstab etwa 1: 116200. Aus KELLER 1932. 
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des Flozleeren und der Werksandsteine (Arkosen) des Produktiven erwarten. Eine 
solche Vermutung trifft auch hier nicht zu, denn der petrographischen Zusammen
setzung nach ahneln sich beide Sedimenttypen sehr. Beide Gesteine enthalten eine 
Quarz-Feldspatgrundmasse und Muskowit. Unterschiede bestehen in der Textur und 
in dem Vorhandensein bestimmter Beimengungen. Wahrend die Grauwacken haufig 
eckige Schiefertonbruchstiicke in der sandigen Grundmasse eingesprengt enthalten, 
fiihren die Werksandsteine gelegentlich Kohlenstiickchen. Einzeln eingesprengte Ton
eisensteingerolle kommen aber hier wie dort vor. Analysen iiber Schwermineralien, etwa 
im Sinne von EDELMAN liegen noch nicht vor, so daB man sich vorlaufig mit diesen 
Angaben begniigen muB. Auch wenn derartige Untersuchungen etwa Verschiedenheiten 
im Auftreten akzessorischer Beimengungen in der stratigraphischen Folge ergeben sollten, 
darf doch angenommen werden, daB die Hauptmasse des Detritus gleichartig ist, und 
die Aufspaltung in die beiden Sedimenttypen nicht durch die Herkunft aus verschiedenen 
Erosionsgebieten, sondern durch die genetischen Verhaltnisse im Sedimentationsraum 
hervorgerufen sein diirfte. WUNSTORF (1928) deutete schon in gleicher Weise das Vor
kommen von Grauwacken und Arkosen in Saumtiefensedimenten (KELLER 1934). 

SchlieBlich ist in fazieller Beziehung das Auftreten autochthoner Kohlenfloze an
zufiihren. Diese fehlen ganzlich im Flozleeren (BARTLING 1913 und KUHNE und P AECKEL
MANN 1928). Auf das fazielle Verhalten von Eisensteinflozen und -bankchen vermag 
wegen noch ausstehender Untersuchungen nicht naher eingegangen zu werden. Soweit 
es sich urn Blackbandfloze handelt, gehoren sie selbstverstandlich zur produktiven 
(Kohlen-) Fazies. Es scheint aber, als ob auch die Toneisensteinfloze weit haufiger 
in dieser auftreten als in der flozleeren Ausbildung des Oberkarbons. 

Zu der petrographischen Verschiedenheit gesellen sich faunistische Unterschiede. 
So wird der mit der Flozbildung beginnende limnische Einschlag durch das Auftreten 
von SiiBwasserhorizonten betont. In bestimmten Schichten, wie z. B. in den Gaskohlen
schichten (unteres Westfal B) werden sie so haufig, daB hier von rein limnischen Bildungen 
gesprochen werden kann. Aus dem Flozleeren kennen wir keine Anthracosienhorizonte, 
worauf OBERSTE-BRINK und BARTLING (1930) schon hingewiesen haben. Andererseits 
geht die in den marinen Horizonten sich widerspiegelnde mehr marine Ausbildung des 
Flozleeren im Westfal ganz verloren, denn die gelegentlichen marinen Ingressionen 
des Katharina-Horizontes, der Lingula-Schicht oder des Agir-Horizontes vermogen den 
Faziescharakter des hoheren Produktiven nicht mehr zu andern. 

Aus diesen Beobachtungen ist abzuleiten, daB sich die flozleere und produktive 
Fazies des Oberkarbons als besondere Sedimenttypen des gleichen Detritus gegeniiber
stehen. Wenn die flozleere durch Grauwacken, durch haufigere marine Einschaltungen 
und durch das Fehlen autochthoner Flozbildung ausgezeichnet ist, so ist die andere durch 
das Vorkommen von Arkosesandsteinen, SiiBwasserhorizonten und durch die Floze ein
deutig bestimmt. Es ist nunmehr zu priifen, welche Bedeutung diese faziellen Unter
schiede fiir die Genese des Oberkarbons haben. 

2. Die genetische Deutung der Fazies. 

a) Der tektonische Charakter und die Lage der oberkarbonischen 
Sedimentationsdiume in Nordwesteuropa. 

Die Wechsellagerung von relativ geringmachtigen aber flachenhaft weiter aus
gedehnten autochthonen Steinkohlenflozen mit grobklastischem und feinklastischem 
Nebengestein in bestimmten Steinkohlenformationen fiihrte zu der Deutung, daB in diesen 
Zeiten, abgesehen von den klimatischen Bedingungen, tektonische Sonderverhaltnisse 
vorgelegen haben. Unter den palaogeographisch auszuwertenden Bezugsniveaus diirfte 
kein anderes so gesichert sein wie ein Floz mit seinem Wurzelboden. Unter Voraussetzung 
des von GOTHAN dargestellten Sumpf-Wald-Flachmoorcharakters dieser Floze war ihre 
Lage an den Wasserspiegel ihres Entstehungsgebietes gebunden. Bei der groBen flachen-
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haften Ausdehnung bildeten demnach die Floze praktisch eine horizontale Ebene. Aus der 
verschiedenen Lage und Entfernung dieser ehemaligen Ebenen nicht nur in groBeren strati
graphischen Einheiten, sondern auch untereinander, sind daher heute uber die tektonischen 
Verhaltnisse bei der Entstehung und spater in geologischer Hinsicht sehr exakte Angaben 
zu machen. Zunachst ist abzuleiten, daB die meist langgestreckten Bildungsgebiete 
derartiger Kohlenformationen sehr mobile Erdrindenstiicke gewesen sind, in denen eine 
dauernde, wenn auch nicht kontinuierliche Abwartsbewegung stattfand. In diesen Ge
bieten war aber die Mobilitat weiterhin so stark, daB in den einzelnen Zeitabschnitten 
Sonderbewegungen, mogen sie sich als ein Voraneilen oder Verharren bei der Senkung zu 
erkennen geben, stattfanden. Schon LYELL 1857 hat in seiner Geologie solche auf Sonder
bewegungen hinweisende Erscheinungen tektonisch erklart. Auch im Oberkarbon des 
Ruhrgebietes lieBen sich nur so bestimmte Machtigkeits- und Faziesverhaltnisse deuten. 

In der heutigen Lage der Steinkohlenvorkommen spiegelt sich die ehemalige Aus
dehnung solcher hochmobiler Erdrindenstiicke wieder. Abgesehen von den limnischen 
Becken, die Spezialsenken in alten voroberkarbonisch gefalteten Gebirgen darstellen, 
ist das Vorkommen der wichtigen oberkarbonischen Becken an den AuBensaum der fruh
variszisch gefalteten Gebirge, d. h. auf dem nordwesteuropaischen Festlande auf den 
Nordrand des variszischen Gebirges und auf den sudlichen Rand Palaoeuropas beschrankt. 
Die Lagedieser Senken, in denen das Meer anfangs haufiger, spater immer seltener Zutritt 
fand, wechselte entsprechend dem Aufsteigen der in ihrem Ruckland sich emporfaltenden 
jungen Gebirge. In Rheinland-Westfalen, in Limburg und im belgischen Kempenland 
hat sich fur das Namur und untere Westfal ein senkrecht zum Streichen gerichtetes Nord
westwartswandern ergeben (KELLER 1934). PATTEISKY (1934) erkannte in Sachsen, in 
der Niederlausitz und in Niederschlesien auch ein zum Streichen quer nach auBen gerich
tetes Abwandern des Sedimentationsraumes. 

Auch fur England liegt offenbar ein Wandern des karbonischen Sedimentations
raumes oder wenigstens seine Verbreiterung im Laufe des Oberkarbons vor. Den Dar
stellungen von ALLAN (1928) ist zu entnehmen, daB der Beginn der Produktivitat von 
Yorkshire und Lancashire nach Staffordshire von NO nach SW aus dem tiefsten Lanarkian 
bis in das Westfal B aufsteigt. Nicht nur Machtigkeitsreduzierungen und das Auskeilen 
ganzer Schichtsysteme von NO nach SW in Yorkshire und besonders in Staffordshire, 
sondern auch die Transportrichtung im Millstone Grit von Yorkshire und das nach SW 
gerichtete transgressive Ubergreifen hoherer Karbonstufen sogar auf Silur und Cambrium 
deuten darauf hin, daB in Mittelengland von NW nach SO sich ein Hochgebiet erstreckte 
(BISAT 1928). Da hier die Bewegung umgekehrt wie im ostlichen und westlichen Deutsch
land und den angrenzenden Gebieten verlief, liegt die Annahme nahe, daB in England 
noch die Fortsetzung des von der variszischen Faltung uberwaltigten und schon damals 
erodierten oberkarbonischen Gegenflugels der subvariszischen Saumtiefe vorhanden ist. 
Wegen seiner Lage auBerhalb des eigentlichen variszischen Faltungsfeldes konnte diesel' 
Gegenflugel hier erhalten bleiben. Die zunachst fUr den Raum Deutschland aufgestellte 
subvariszische Saumtiefe, unter der die karbonische Geosynklinale verstanden wird, 
lost sich demnach von dem ihr beigesellten Gebirge, tritt auf Palaoeuropa uber und 
schwenkt hier als Sondergeosynklinale, als die Midland Syncline (BISAT 1928) nach Nab, 
ohne daB heute noch der Ostflugel bekannt ist und wahrscheinlich unter del' west
lichen Nordsee liegt. Die ubrigen Oberkarbonvorkommen in Sudengland mit Ausnahme 
des in Devonshire entsprechen ihrer Lage und ihrem stratigraphischen Inhalte nach 
Binnenbecken. Die nach ALLAN ungefahr an die Grenze von Westfal B und C zu 
stellenden marinen Einschaltungen in Sudwales, in Sommerset-Gloucester und besonders 
in Kent deuten darauf hin, daB das Meer bei abwartigen Undationen des ganzen 
Gebietes auch in diese Sonderbecken Eingang finden konnte. 

b) Die genetische Deutung des Sedimentinhaltes der oberkarbonischen 
Sedimentationsraume. 

In den Sedimentationsraumen ist zunachst als Eigentumlichkeit festzustellen, daB 
der tiefere karbonische Inhalt von flozleeren Schichten gebildet wird. Da diese Fazies 
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zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geosynklinalbildung und unabhangig vom strati
graphischen Alter auf tritt, ist zu folgern, daB durch sie ein bestimmtes Stadium der 
Geosynklinalbildung festgehalten ist. Nach dem Unterkarbon, das als eine Zeit starker 
Verschwachung des Senkungsvorganges aufgefaBt wird (STILLE 1929), steigert sich die 
Senkung mit dem beginnenden Oberkarbon. Sedimentmassen geraten in Bewegung 
und werden den unter den Meeresspiegel hinabtauchenden Landschaftshohlformen zuge
fiihrt. Obgleich die klimatischen und floristischen Voraussetzungen fiir Sumpf-Wald
moore gegeben waren, blieben die Schichten flozfrei. Zwar beherrschte, entsprechend 
dem Wechsel in der Schichtfolge, ein bestimmter Rhythmus die Sedimentation (FIEGE 
1933), ohne daB aber der Untergrund bis zur Wasserflache aufgefiillt wurde und langere 
Unterbrechungen eintreten konnten. Das oben erkannte Fehlen autochthoner Floze 
und der starkere marine Einschlag im Flozleeren findet hierin seine Erklarung. Neben 
feinklastischem Detritus gelangten grobere Massen zum Absatz. Die ruhelose Abwarts
bewegung verhinderte aber nicht nur die Flozbildung, sondern bewirkte auch eine andere 
Ausbildung des groberen Materials. Heranfiihrung, Absatz und Einbettung erfolgten 
schnell. Ruhezeiten, in denen eine starkere Zersetzung und Aufarbeitung stattfinden 
konnten, fehlten. Es entstanden Sedimente vom Typus der Grauwacke (WUNSTORF 
1928). Die Zeit der kontinuierlichen, ohne Unterbrechungen sich vollziehenden Abwarts
bewegung bildet den ersten Abschnitt der Geosynklinalbildung und wird von einer 
Zeit, die durch einen starker betonten Sedimentationsrhythmus bestimmt wird, ab
gelast. In den sich einschaltenden Ruhezeiten kann der Sedimentationsraum bis an 
den Wasserspiegel und haher aufgefiillt werden. Das grobere Material wird gut auf
gearbeitet und zersetzt. Es hatte eine langere Expositionsdauer, wie VON BUBNOFF 1931 
ausfiihrte, und wurde nach haufiger Umbettung teils allmahlich, teils auch plotzlicher 
der Einwirkung der Atmospharilien und des bewegten Wassers entzogen. Das entstehende 
Gestein ist der Karbonsandstein. Wahrend der Ruhezeiten siedelt sich auf den aufge
schiitteten, vom Wasser nur wenig bedeckten Flachen die Flora an und findet fiir kiirzere 
oder langere Zeiten ihre Lebensbedingung. Yom Meere abgetrennte Binnenseen werden 
von der SiiBwasserfauna bevolkert, die im ersten Stadium der Geosynklinalbildung keine 
ihr zusagenden Verhaltnisse antreffen konnte. Das Meer tritt nur bei starkeren Senkungen, 
die aber wieder von Zeiten mit limnischen Entstehungsbedingungen abgelost werden, 
in den Sedimentationsraum ein. Mit dem Aufhoren der marinen Ingressionen beginnt 
der dritte Abschnitt der Geosynklinalbildung, der durch die rein limnische Fazies gekenn
zeichnet ist und mit dem Ubergang in terrestrische Verhaltnisse endet. Der gesamte 
Entwicklungsgang oberkarbonischer paralischer Sedimentationsraume kann als eine bis 
in ihre zeitlichen Unterabschnitte fixierte Festlandswerdung angesehen werden. 

IV. Abschnitt. 

Die besonderen stratigraphischen Elemente der 
flozffihrenden Schichten. 

A. Das N ebengestein der Steinkohlenfloze. 
Durch die zahllosen bergbaulichen Aufschliisse ist das makroskopische Bild der am 

Aufbau des flozfiihrenden Rheinisch -Westfalischen Steinkohlengebirges beteiligten Gesteine 
gut bekannt geworden. Weniger ist das beziiglich der mikroskopischen Beschaffenheit 
der Gesteine der Fall, da bis heute nur einige Untersuchungen von vereinzelten Gesteins
arten oder von Gesteinen bestimmter Horizonte vorliegen (UDLUFT 1933/36, WINTER
HALTER 1932/33). Darin liegt auch die Ursache, weshalb wegen vieler zu beobachtenden 
Einzelerscheinungen sowie allgemeiner und besonderer Bildungsbedingungen des gesamten 
Gebirgskorpers noch manche Frage offen steht. Es muB daher spateren, systematisch 
durchgefiihrten sedimentpetrographischen Untersuchungen der Gesteine an sich sowie 
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des petrographischen Wandels im Gebirgsprofil in Verbindung mit eingehenden palao
geographischen Studien iiber die Verhaltnisse des Sedimentationsraums vorbehalten 
bleiben, die Vielgestaltigkeit der petrographischen Verhaltnisse eines so machtigen 
Gebirgskorpers vollig aufzuklaren. Hierhin gehort beispielsweise auch der Nachweis, 
ob wir es wahrend der Sedimentation des ganzen Westfalischen mit einer kontinuier
lichen Gebirgsbildung oder mit den Wirkungen episodischer orogener Vorgange zu tun 
haben. 

Zweck und Ziel der vorliegenden Darstellung der Gesteine solI die Zusammenfassung 
des bislang gesammelten Beobachtungs- und Tatsachenmaterials im Hinblick auf die 
allgemein geologisch-petrographische Eigenart der einzelnen Gesteinsarten sein, und zwar 
so, wie sie dem Bergmann in der Grube vor Augen treten. 

1. Die petrograpbiscben Verbaltnisse der klastiscben Gesteine 
des Rnbrbezirkes. 

Am Gesteinsaufbau der rd. 2900 m machtigen Ablagerungen des niederrheinisch
westfalischen Karbons - ausschlieBlich des sehr machtigen Osnabriicker Karbons -
beteiligen sich bekanntlich neben den Kohlenflozen und den mit ihnen stellenweise ver
gesellschafteten Eisensteinen nach dem Sprachgebrauch des Ruhrbergmanns eigentlich 
nur vier Gesteinsarten, und zwar Sandsteine (bzw. Grauwacken), Konglomerate, 
Sandschiefer und Schiefertone (Tonschiefer). 

Wie die Untersuchung lehrt, stellen die vielfach in rhythmischer Wechsellagerung 
wiederkehrendeh, ± gut geschichteten Gesteinsablagerungen keine an sich scharf von
einander getrennten Gesteinsarten dar. Sie unterscheiden sich vielmehr nur durch die 
GroBe der Korner sowie hinsiohtlich der mengenmaBigen Verteilung der verschiedenen 
KorngroBen der Gesteinskomponenten. Ihrer Entstehungsgeschichte als klastischer, 
aus der Verwitterung mechanisch zerstorter alterer Massive hervorgegangener Triimmer
gesteine entsprechend sind die verschiedenen Arten durch aIle moglichen Ubergange 
miteinander verbunden, so daB rein petrographisch ein allmahlicher Ubergang zwischen 
"groben Sandsteinen" (Konglomeraten bzw. Brekzien), "feinkornigen Sandsteinen", 
"Sandschiefern" und "Schiefertonen" (Tonschiefer) besteht. Dabei ist die Zahl der an 
ihrem Aufbau beteiligten Mineralkomponenten klein. Handelt es sich doch im wesentlichen 
nur urn Quarz sowie urn q uarzige Mineralien (Kieselschiefer, Lydit- und Hornstein
brocken), Fe 1 d spa t e und G lim mer. Hierzu tritt als Bindemittel ein vorwiegend kieseliges 
Zement, das sowohl von auBen zugefiihrt als auch durch Zersetzung der Silikate im Gestein 
gebildet sein kann. 

Die oben geschilderten verschiedenen Faziesbildungen gehen allerdings nur selten 
ohne weiteres ineinander tiber. Sie zeigen vielmehr meist ± schade Sedimentations
grenzen. Sehr haufig beobachtet man auBerdem z. B., daB bei Sandsteinen die obere 
Grenzflache eben ist, wahrend die untere wellig ist und auf unebenen Schiefertonen lagert. 

Je kleiner im iibrigen die KorngroBe ist, je starker tritt auch die Veranderung der Einzelteilchen infolge 
Einwirkung der chemischen Verwitterung in Erscheinung, die schlieBlich nur "Kaolin" und "Serizit" erhalten 
hat. Sie bilden die Fiillmasse der Poren zwischen den Sandsteinkornchen. 

Durch das Verhaltnis der groBeren klastischen Korner zu der Grundmasse wird der Charakter der Gesteine 
bestimmt. Ein wesentliches Kennzeichen der Karbongesteine ist auch ihr Bestand an kohliger Substanz, die 
in feiner und feinster Form aIle Zwischenraume erfiillt und dem Gestein den ± dunklen Ton gibt. 

Rein petrographisch betrachtet, sollte der bergmannische Begriff Schiefer aus der Gesteinsbezeichnung 
der Karbongesteine ausgeschaltet werden. Solche Gesteine miissen den ProzeB der "Schieferung" durchgemacht 
haben, was aber bei unseren karbonischen Schiefern sicherlich nicht der Fall ist. Es fehlt eben diesen Gesteinen 
die fiir das Devon kennzeichnende ausgesprochene "Transversalschieferung". 

Wie Aufschliisse in den verwitterten Gesteinen iiber (aber auch unter) Tage erkennen lassen, ist jedoch 
eine "gewisse Art von Schieferung" in den Tongesteinen nicht zu verkennen (STEINMANN 1930/31). Sie auBert 
sich stellenweise im Auftreten von Ablosungsflachen, die von der Lage der Schichtung unabhangig sind und 
in Verbindung mit dieser einen griffelformigen Zerfall der Schiefertone zur Folge haben konnen. Neben dieser 
sind noch ellipsoidische Absonderungsformen zu beobachten, die von Trennungsflachen ausgehen. Soweit 
Beobachtungen vorliegen, scheint diese Art in der Richtung von del' Flammkohle zur Magerkohle immer starker 
in Erscheinung zu treten. 
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Urn der heute noch ganz allgemein herrschenden Willkur uber die Gliederung und 
Benennung der Gesteine ein Ende zu machen, und urn fur besondere petrographische 
Arbeiten eine erschopfende Gesteinsbeschreibung geben zu konnen, sind neuerdings 

Klotz 
>2m 

Grand (> 2 mm) 

Block 
> 20 em 

Brock 
> 2 em 

Sand (2-0,02 mm) 

seitens der Preu13ischen Geologischen Lan-l desanstalt einheitliche Richtlinien fur die 
Abgrenzung und Benennung der Gesteine 

Graup 
> 2 mm aufgestellt worden (FISCHER und UDLUFT 

1935). Damit sollen die althergebrachten 

Gritt 
> 0,2 mm 

Silt 
> 0,02 mill 

l Gesteinsbezeichnungen fur den Ruhrbezirk 
nicht ohne weiteres fallen gelassen werden. 
Es erscheint jedoch wichtig genug, einmal 
kurz aufzuzeigen, welchen Begriffen der 
neuen Gliederung die alten bergmannischen 

Schluff 
> 2ft 

Schmand « 0,02 mm) 

Sink 
> 0,2 ft 

Schlamm 
i Sehweb 
. < 0,2/"-

Gesteins bezeichnungen entsprechen. 
Die Landesanstalt geht bei ihren Vorschlagen 

einer KeIUlzeichnung von einer Reihe wichtiger 
und meBbarer Eigenschaften der Gesteine aus, als 
da sind: 

Stoffbegriff (Einstoff- und Mehrstoffgesteine, z. B. Kalkstein, Sandstein und Kalksandstein). 
KorngroBe (nach dem mittleren Durchmesser der Korner, siehe obenstehende Tabelle). 

rr. Tnyssen (//.1 r~:'~·' $·i:-'~!;i''-'i; ·;}(:::; l IfllJr.,L {[.%oj] 

Weslende h·;::#e:ii:;:-:}{:;·;::;:::/:{;f~@f !"2~¥fm 

t;ra/ /'fo/llre 

iiGl 
A/ma 

,P/v/O 

Bonr/aciv$ 

Ho//and 

Erin 

Zo//ern 2 

hles/navsen 

Zo//ern 1 

yermanis2 

yermanist 

Brvcnstr<ifse 

,Prinz lIegen/ 

Tracht (Summe der im Gestein auftretenden Absonderungs
flachen, z. B. Schaler, Platter, Flinzer, Banker, Wander). 

Ra umerfiillung (Unterschied zwischen ungeschichteten 
Gesteinen [Massern] und geschichteten [Schichtern], z. B. linig, 
striemig, streifig, banderig, bordig). Dazu treten noch Karbonat· 
fiihrung und Porenvolumen. 

Dementsprechend kommt man zu folgender 
Gliederung (BODE 1937): 

a) Schiefertone = Tonschmandsteine (Korn
gro13e unter 0,02 mm). 

b) Sandschiefer= Quarztonsiltsteine(Korn
gro13e 0,02 bis 0,2 mm). 

c) Sandsteine = Quarzgrittsteine oder Feld
spa tq uarz - Gri ttsteine (Korngro13e 0,2 bis 
2 mm). 

d) Konglomerate = Quar z gr andge s te ine: 
1. Quarzgraupsteine (Korngro13e 2 mm bis 
2 cm), 2. Quarzbrocksteine (Korngro13e 2 bis 
20 cm). 

1m Hinblick auf den Zweck des Werkes sollen 
hier die alt eingefuhrten und allgemein verstandlichen 
bergmannischen Bezeichnungen fur die Gesteine bei-

Oannenbavm f)[;i:~l: ::('c:;\:':i.1d - .. ,,~~%S behalten werden. 
Die oft gestellte Frage nach dem Anteil der 

osndschieftr Schiffer/Oil 

Abb. 58. Antei/e von Sandstein, Sandschiefer 
und Schieferton am Schichteuaufbau zwischen 

den FlOzen Sonnenschein und Prasident. 
Nach OBERSTE-BRINK: G1iickauf 1929. 

Hauptgesteinsarten an dem Gesamtgebirgskorper ist 
ganz allgemein schwer zu beantworten, da er sich 
entsprechend der faziellen Anderung der Schichten 
je nach dem stratigraphischen Horizont oder je nach 
Lage des Sedimentes im Raume der subvariszischen 
Vortiefe schnell andert. Daher bringt das berg

mannische oder geologische Schrifttum hieruber entweder keine, sehr voneinander 
abweichende oder aber sich widersprechende Werte. 

Nach einer iiJteren Berechnung des Verfassers (KUKUK 1924) sind die Schiefertone im Durchschnitt mit 
rd. 36% und die Sandsteine mit rd. 37% der Gesamtschichtenmachtigkeit die iiberwiegenden Gesteine des 
rheinisch-westmlischen Karbons, wahrend sich die Sandschiefer mit rd. 22%, die Konglomerate dagegen mit 
bis rd. 4% an der Gesamtmachtigkeit beteiligen. Vergleichsweise sei erwahnt, daB im oberschlesischen Becken 
nach GAEBLER (1909) auf den Schieferton 55% und auf den Sandstein 40% der Gesamtmachtigkeit entfallen. 
Sandschiefer ist hier nicht ausgeschieden. 
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N euere Einzelan
gaben finden sich 
bei OBERSTE-BRINK 
(1928). Aus semen 
Beobachtungen geht 
zunachst hervor, daB 
sich die Fazies der in 
den verschiedensten 

Schichtengruppen 
auftretenden Einzel
gesteine mindestens 
fUr die EBkohlen- und 
Fettkohlenschichten 

in Richtung von NW 
nach SO so stark 
andert, daB man 
Durchschnittszahlen 

kaum geben kann. 
Ein anschaulichesBild 
dieser Veranderung 
inner hal b eines Zeita b
schnittes des Karbons 
gewahrt die Abb. 58. 
Aus ihr geht hervor, 
daB die Sandsteine in 
der unteren Fettkohle 
im NW des Bezirkes 
mit uber 50%, in der 
Gegend zwischen dem 
Gelsenkirchener Sattel 
und der Bochumer 
Mulde mit 50-35% 
und weiter sudostlich 
mit 40-25% an 
der gesamten Schich
tenfolge teilnehmen. 

Dementsprechend 
wachst der Anteil der 
Schiefertone in der
selben Richtung von 
27% auf 66% an. 
Schon daraus ergibt 
sich, daB es fast un
moglich ist, allgemein 
gultige Durchschnitts
zahlen fur den ge
samten Bezirk auf
zustellen. 

Da es aber aus 
bergtechnischen Grun
den wichtig genug er
scheint, sole he An
gab en fiir bestimmte 
Horizonte und ver
schiedene Gebiete des 

Tahelle 11. Anteil der verschiedenen Gesteine an der 
Gesam tschich tenmach tigkei t. 

Schichten 

Untere Fettkohle. 

Mittlere Fettkohle 

Ohere Fettkohle . 

Untere Gaskohle . 

Mittlere Gaskohle 

Obere Gaskohle 

Untere Fettkohle. 
Mittlere Fettkohle 

Obere Fettkohle . 

Untere Gaskohle. 

Mittlere Gaskohle 

Obere Gaskohle 

Untere Fettkohle. 
Mittlere Fettkohle 
Obere Fettkohle . 
Untere Gaskohle . 
Mittlere Gaskohle 

Obere Gaskohle 

Untere Gasflammkohle 

Obere Gasflammkohle 

Untere Flammkohle 
Obere Flammkohle . 

Untere EBkohle 
Obere EBkoh1e 

Untere Fettkohle. 

Mittlere Fettkohle 

Obere Fettkohle . 

Untere Gaskohle. 

Mittlere Gaskohle 

Obere Gaskohle 

Untere Magerkohle . 
Obere Magerkohle 
Untere EBkohle 
Obere EBkohle 
Untere Fettkohle. 

Mittlere Fettkohle 

Obere Fettkohle . 
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im W 

Fr. Thyssen 4/8 
Westende ... 
Fr. Thyssen 4/8 
Westende . 
Fr. Thyssen 4(8 
Westende . 
Fr. Thyssen 4/8 
Fr. Thyssen 3/7 
Fr. Thyssen 4/8 
Fr. Thyssen 3/7 
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Holland. 
Alma. 
Holland. 
Alma. 
Holland. 
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Holland. 
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Holland. 
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Holland. 

im N 
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Nordstern . 
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Nordstern . 
Graf Moltke . 
Nordstern . 
Nordstern . 

im 0 
Ad. v. Hansemann 
Ad. v. Hansemann 
Zollern-Germania 
Ad. v. Hansemann 
Zollern -Germania 
Ad. v. Hansemann 
Zollern -Germania 
Ad. v. Hansemann 
Hansa 
Ad. v. Hansemann 
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Ad. v. Hansemann 
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im S 
Engelsburg 
Engelsburg 
Engelsburg 
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Engelsburg 
BruchstraBe . 
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BruchstraBe . 
BruchstraBe . 
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35,8 
32,6 
31,6 
28,5 
33,8 
29,1 
32,5 
40,8 
31,8 
11,9 
31,4 
11,8 
31,2 

37,9 
32,3 
49,1 
44,9 
23,9 
32,0 
46,7 
17,3 

26,4 
7,9 

20,0 
12,2 
9,3 

15,6 
7,2 

16,9 

59,5 

22,9 
13,5 
8,5 

24,5 
6,2 

22,6 
6,2 

19,6 

22,4 

15,7 
8,3 

16,7 
15,0 
17,5 
20,6 
12,3 
16,9 
13,2 
17,5 
35,0 
5,8 
3,8 

31,5 
14,7 
14,2 
25,9 
18,3 
24,5 
18,1 
11,3 
7,5 
1,6 
6,6 

10,6 
23,2 

41,0 
30,8 
11,6 
22,1 
34,8 

8,0 
6,0 

13,7 

! 

31,1 
44,0 
35,0 
46,0 
34,5 
50,2 
32,8 
49,8 
35,5 
21,9 

27,1 
31,6 
36,2 
17,1 
53,2 
53,3 
50,0 
48,4 
91,5 
57,4 
72,6 

27,8 
34,9 
54,9 
57,4 
58,7 
46,4 
66,7 
51,9 
53,7 
64.2 
36,5 
25,7 
72,2 

30,2 
50,6 
51,6 
43,3 
42,5 
37,1 
42,7 
38,2 
53,9 
83,1 
57,1 
68,2 
39,5 

20,1 
33,8 
38,2 
29,7 
34,1 
60,0 
39,0 
63,1 
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Ruhrbezirkes zu besitzen, habe ich aus den von der Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges. 
bearbeiteten Zechen-Monographien fiir die einzelnen Horizonte entsprechende Anteils
zahlen der verschiedenen Gesteine an der Gesamtschichtenmachtigkeit zusammen
gestellt, und zwar fiir den W, die Mitte, den 0, den N und den S des Bezirkes unter 
Heranziehung genau untersuchter Zechenprofile (s. Tabelle 11). 

Trotz der ± nur aus vier Gesteinsarten bestehenden Schichtenfolge des Karbons ist 
die, als Ganzes betrachtet, scheinbar eintonige Gesteinsreihe im einzelnen keineswegs 
so einformig, wie nachstehend gezeigt werden soIl. 

a) Sandsteinc. 

Die mit etwa 30-50% am Aufbau des flozfiihrenden Karbons beteiligten hellen Sand
steine sind namentlich in den Magerkohlen-, Flamm- und Gasflammkohlenschichten haufig. 

Abb. 59. Sandstein. Vorwiegend Quarzkorner von unregel
mafJiger Form, nntergeordnet verwitterteFeldspate und Glimmer
blattchen, durch ein von Serizit nnd Kaolin durchsetztes Binde-

mittel verkittet. 
Hgd. von FlOz Wasserhank, Zeche Kl. Windmiihle. Vergr. 25 x . 

Nic. +. Auin. Leitz. 

Die Sandsteine setzen sich zum weit iiber
wiegenden Teil aus farblosen oder milchigen, 
fettglanzenden Quarz- bzw. Quarzit
kornern und zu einem kleinen Teil aus 
grauen bis schwarzen Kieselschiefer
bzw. Lyditkornchen zusammen. Dazu 
tritt noch ein unregelmaBig verteilter, stel
lenweise hoher Gehalt an Feldspaten 
verschiedenster Art sowie heller und bis
weilen auch etwas gefarbter feinschuppiger 
Glimmerblattchen (Kaliglimmer oder 
Muskovit bzw. Serizit). Ais akzessorische 
Gemengteile kommen Toneisensteine, Schie
fertonbrockchen und Zirkone in Betracht. 
Tonigkieseliger bis rein kieseliger Zement, 
der teils allothigener, teils authigener Natur 
ist, fiillt die Liicken aus. Abb. 59 zeigt das 
Mikrobild eines Sandsteins der unteren 
Mager kohlenschichten. 

Bemerkenswerterweise findet sich im Kohlen
sandstein, ebenso wie bei dem Schieferton und dem 
Sandschiefer, dunkler Glimmer (Magnesiaglimmer 
oder Biotit) sehr selten; er ist dann meist in Chlorit 
umgewandelt. 

Besonders kennzeichnend fiir die meisten Sandsteine ist der aus verwitterten feld
spatreichen Eruptivgesteinen stammende, meist kaolinisierte oder serizitisierte rotliche 
bis gelbe Feldspat (Plagioklas, Oligoklas und Orthoklas), der sich sowohl in kleinen als 
auch groBeren Individuen vorfindet und bisweilen noch Kristallform besitzt. Die ± 
streifigen Sandsteine sehen daher haufig "weiB punktiert" aus (s. Abb. 60). Mit zu
nehmender Kornfeinheit der Umwandlungserzeugnisse der Silikate werden die Sand
steine immer reicher an Kaolin und Serizit, so daB man sie deshalb richtiger als "arkose
artige Sandsteine" odeI' "Arkosen" bezeichnet. AuBerdem finden sich in den meisten 
Sandsteinen, bald haufiger, bald seltener, kleine oder groBere Kohlenbrocken odeI' richtige 
Kohlengerolle. Die auBerdem noch akzessorisch auftretendenMineralbeimengungen wie T ur
malin, Zirkon, Apatit, Titanit u. a. haben fiir die Kennzeichnung keine Bedeutung. 

Die GroBe der die Sandsteine aufbauenden Quarzkorner betragt etwa 0,05 bis 2 mm 
und bleibt gewohnlich unter 2 mm. Sie wechselt abel' haufig, und zwar ganz regellos, 
sogar innerhalb derselben Bank, yom feinsten bis zum grobsten Korn. Dieselbe Sand
steinbank kann daher bald feinkornig, bal?: grobkornig sein. Die sich gelegentlich ein
stellende grobere Kornung vermittelt den Ubergang zur konglomeratischen Ausbildung. 

Wegen des schnellen Wechsels in der Kiirnung derselben Sandsteinbank hat es daher fUr die Praxis wenig 
Wert, die einzelnen Kohlensandsteinbanke etwa in "Psammite" (mit Kiirnern iiber 0,5 mm bis ErbsengriiBe) 
und in "Pelite" (mit feinerem Korn bis herab zu Mineralstaub) zu scheiden. 
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U. d. L. sind die Quarzkorner meist eckig oder kantengerundet. Haufiger zeigen 
sie noch eine oder auch mehrere Kristallflachen. Wohigerundete Korner habe ich nur 
selten festgestellt. Dagegen laBt sich haufig beobachten, daB die Kantenabrundung 
mit dem Durchmesser der Korner zunimmt. GroBe Bedeutung besitzt die Frage des 
Bindemitteis der klastischen Bestandteile. Es ist bei technisch wertvollen Sandsteinen 
durchweg kieseIig, und zwar werden die einzeinen Quarzkorner durch amorphe Kiesel
saure (Chalcedon) verkittet. Es kann aber auch kieselig-tonig, tonig oder karbonatisch 
sein. Nach HELLMERS besteht dieses Karbonat aus einem Gemenge von CaC03, MgC03 

und FeC03 • 

UDLUFT (1935) weist darauf hin, daB die Karbonatfiihrung mit der F16zbildung im Zusammenhang 
steht, derart, daB die Gesteine des Flozhangenden stets ± karbonatisch, die Liegendgesteine dagegen bis 
zu einer bestimmten Tiefe karbonatfrei sind. Meine Beobachtungen fiihren zu dem gleichen Ergebnis. 

Das Bindemittel aus Kieselsaure vedeiht dem Sandstein haufig ein kristallinisches, 
bisweilen auch Iocheriges Gefuge. Mitunter entstehen durch Zurucktreten der einzeinen 
Quarzkorner und vollige Ausfullung der 
Lucken sehr dichte, quarzitahnIiche Ge
steine von meist graublauer Farbe. Diese 
verhaltnismaBig seitenen, sehr harten und 
kieselsaurereichen Gesteinsausbildungen 
werden von den Bergieuten ais "FIinz" 
bezeichnet. 

Ein sehr kennzeichnendes Gestein dieser Art 
habe ich unter anderem auf der stillgelegten Zeche 
Miihlhausen bei Unna als ein etwa 0,40 m starkes 
Zwischenmittel in einem in zwei Banken abgelagerten 
F16ze beobachtet. 

Wegen seiner hofflichen Beschaffenheit in bezug 
auf seine Verwendbarkeit fiir die Herstellung von 
Silikasteinen wurde es auf meine Veranlassung in 
einem Sonderlaboratorium analysiert. Die Unter
suchung ergab folgende Zusammensetzung: 

Abb. 60. Kaolinreicher gebanderter Sandstein aus dem Hangen
den des FWzes Ernestine. Zeche Constantin d. Gr. VI/VII. S.W.B. 

Si02 • 94,82 % Danach eignet sich das Gestein wegen seines groBen Eisengehalts nicht zur Herstellung 
Al20 3 1,73% erstklassiger Silikasteine, moglicherweise aber zur Erzeugung von Ferrosilizium im 
Fe20 3 2,97 % elektrischen Ofen. 
CaO. 0,02% Neben vielen anderen Funden stellte ich auch auf der Zeche Konig Ludwig Illl 
MgO . 0,25 % im Liegenden des Flozes Friedrich einen stark verkieselten Packen fest, der auf kiirzere 
K 20 . 0,21 % Entfernung eine gewisse leitende Bedeutung fiir dieses Floz besitzt. 

100,00% 

Tonige bzw. kieseligtonige Bindemittel werden weit seitener beobachtet. Karbonatische 
Bindemittel treten haufiger auf ais im allgemeinen angenommen wird. 

Nach meiner Beobachtung finden sie sich vielfach dort, wo grobe Sande in Toneisensteinkonglomcrate 
iibergehen, wie z. B. im Sandsteinhangenden von F16z Wilhelmine (Zeche Viktor I/ll), im Sandstein iiber FlOz 
Prasident (Zechen Kaiserstuhl und Westhausen), iiber Floz Emil der Zeche Karl des Koln-Neuessener Berg
werks-Vereins, unter Floz Rive der Zeche Schlagel und Eisen u. a. m. 

Die Far be der Sandsteine ist sehr verschieden. Meist ist sie weiJ31ich, stellenweise 
aber auch hellgrau bis geIbIich. Aber auch rotlich, grungeIb, gelb und braun gefarbte 
Sandsteine konnen nicht ais seitene Erscheinungen geiten. Diese Ietzteren Farben werden 
auf Oxydationserscheinungen des Eisenoxyduis im Gestein zuruckgefuhrt und beschranken 
sich meist auf die ± verwitterten Oberflachenschichten. 

Wie man in manchen Tagesaufschliissen beobachten kann, geht die gelbe oder braune Farbe des Sandsteins 
unmittelbar auf Verwitterungsvorgange der im Gestein vorhandenen Toneisensteinteilchen infolge der von 
Kliiften ausgehenden Sickerwasser zuriick (8. Abb.61). 

Nicht selten sieht man in den Sandsteinen konzentrische "Eisenanreicherungsringe" in Wechsellagerung 
mit eisenfreien oder -armen Zonen (sog. Zonenverwitterung), die den Jahresringen von Baumen nicht unahnlich 
sehen und zu schaliger Absonderung fiihren konnen (s. Abb. 62). Als rhythmische Fallungen von Spalten aus 
eingedrungener kolloidaler Losungen von Eisenoxydhydrat durch sauerstoffhaltiges Wasser entsprechen sie 
etwa den bekannten "LIESEGANG8Chen Ringen". Es liegen hier die gleichen Erscheinungen vor, die auch von 
anderen Sandsteinen, wie z. B. den tertiaren pflanzenfiihrenden Sandsteinen vom Miinzenberg in Hessen, be
kannt sind. Besonders schon zeigt sieh die schalenformige Verwitterung des Sandsteins bei Annen (s. Abb. 63). 
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Die bisweilen zu beobachtende Griinfarbung der Sandsteine beschrankt sich auf 
die obersten 1-5 m unterhalb der diskordanten Uberlagerung durch den cenomanen 
Griinsand. Die griine Farbe muB wohl auf Adsorptionserscheinungen durch Losungen 

aus verwitterten Glaukonitkor-

Abb. 61. Von Kliiften ausgehende Verwitteruug im karbonischen Sandstein 
bei Steele. 

nern des Essener Griinsandes 
zuriickgefiihrt werden. 

Auch rotgefar bte Sand
steine werden beobachtet. Man 
sieht sie z. B. iiberall dort, wo 
Zechsteinschichten auf sandig 
ausgebildetem Karbon ruhen. 

Ob dicse Rotfarbung auf eine late
ritische Verwitterung zuriickzufiihren 
ist, oder ob es sich hier urn eine 
syngenetische Bildung handelt, diirfte 
noch nicht restlos geklart sein. BART
LING (1925) nimmt an, daB die rote 
Farbe im Zusammenhang mit Salz
IOsungen steht, die auf Kliiften um
liefen. 

Von dieser allgemein zu be
obachtenden Erscheinung abge
sehen, kann man aber auch 
noch ortlich entwickelte rote 

Sandsteinzonen feststellen. Hier ist die Rotfarbung meist an Spalten gekniipft. 
Nicht selten sieht man aber auch unvollstandig rot gefarbte Sandsteinbanke, wie 

in bestimmten Zonen der Fettkohlenschichten. 

Abb.62. Konzentrische Verwitterungsringe im Sandstein 
der Magerkohlengruppe. 'I, nat. Gr. 
Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B. 

In diesen Fallen werden die Quarzkornchen der Sand
steine gleichmaBig von Eisenoxydhautchen iiberzogen, die 
ihrerseits wieder von Kieselsaure umhiillt sind. Die rot
liche Farbung tritt besonders dann in Erscheinung, wenn 
das beim Bohren in diesem Sandstein entstehende Bohr
mehl durch Benetzen mit Wasser breiig wird. Die Rot
farbung des Schlammes kann dann so stark werden, daB 
die in diesem Gestein arbeitenden Leute auEerlich den 
Eindruck von Bergleuten einer Roteisensteingrube machen. 

Neben den obenerwahnten Erscheinungen 
zeigen die Sandsteine auch noch eine Reihe 
anderer Merkmale. 

Beispielsweise finden sich in verschiedenen Banken 
weicher Sandsteine (anscheinend vornehmlich in der Nahe 
von Storungskliiften) kugelig ausgebildete, harte Sand
steinknollen, die bis MannskopfgroBe erreichen und ein 
karbonatisches oder kieseliges Bindemittel fiihren. Nicht 
selten beobachtet man auch Anhaufungen von Tongallen 
aus reinem oder eisenschiissigem, braunem bis rotem Ton 
mit harter Kruste. Sie weisen auf gewisse UnregelmaBig
keiten bei der Sedimentierung des Sandes (Austrocknung 
schlammiger Pfiitzen, Zerstiickelung, Verfrachtung und 
Wiedereinbettung der Tonrollen im Sande) hin. 

Manche Sandsteinbanke bergen ± groBe graue, homogene, harte Toneisensteingerolle, die so zahl
reich werden konnen, daB der Sandstein als ein richtiges Toneisensteinkonglomerat bezeichnet werden muE. 
Bisweilen enthalten die Sandsteine auch kleine und groBe, unregelmaBig gestaltete, weiche, rote, tonige Eisen
steingerolle mit 57,3% F 20 a, 20,1 % Al20 a, 17,9% Si02 und 1,1 % CaO, wie der Sand iiber Floz 20 der Zeche 
Victoria bei Liinen (s. Abb. 64). Ihre Herkunft ist noch ungeklart. 

An anderen Stellen sind Schwefelkieskonkretionen haufig. So ragen in den hangenden Sandstein 
des schwefelkiesreichen FlOzes Beckstadt der Zeche Concordia unmittelbar auf der Schichtgrenze gegen das 
Floz konkretionare Pyritbildungen von kugeliger, halbkugeliger oder nierenformiger Gestalt hinein (s. Abb. 65). 

Sehr verschiedenartig ist die Absonderung des Sandsteins. Von ganz diinnplattig 
ausgebildetem, gewissermaBen geschiefertem Sandstein mit zahllosen hellen Glimmer-
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~?hiippchen auf den Schichtflachen bis zu dickbankigem Sandstein kennt man aIle 
Ubergange. Zeitweise fanden die diinnplattigen Sandsteine, wie z. B. von Herdecke, zum 
Bedachen der Hauser Verwen
dung. Durch zahlreiche durch
gehende Risse und Schnitte 
(Diaklase und Paraklase) wer
den die gebankten Sandstein
sehiehten (einsehlieBlieh der 
darin enthaltenen Konglome
ratlinsen) in einzelne Quadern 
und Klotze aufgelost, eine Er
scheinung, die sieh besonders 
beim Abbau der Floze durch 
erhohte Druekwirkungen aus 
dem Hangenden unangenehm 
bemerkbar macht. 

Haufig werden diese Ablosungs
flachen von einem weiBglanzenden 
Mineral iiberzogen, das ihnen seit 
altersher den bei den Bergleuten 
gebrauchlichen, aber irrefiihrenden 
Namen "Kalkschnitte" eingetragen 
hat. Wenn man auch das Vorkommen 

Abb. 63. KugelschalenfOrmige Verwitterung des Sandsteins der 
Magcrkohlenschichten bei Annen i. Westf. Aufn. KUKUK. 

Kalkspat fiihrender Kliifte nicht selten beobachten kann, so haben die gewohnlich als "Kalkschnitte" 
angesprochenen Schnitte meist nichts mit Kalk zu tun. In dem auf den Kliiften vorkommenden weiBen, 
perlmutterschimmernden, schuppigen Mineral (vom Bergmann auch als "Steinfett" angesprochen) handelt 

Abb. 64. Rotes Eisensteingeriill aus dem Sandstein iiber FlOz 20 
auf der Zeche Victoria bei Liinen. 'I. nat. Grolle. S.W.B. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1924. 

Abb. 65. Vielgcstaltige pyritkonkretionen im Sandstein 
iiber Floz Beckstadt auf der Zeche Concordia. 1: 400. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1924. 

es sich um ein mikrokristallines, kaolinartiges Mineral, dessen Analyse 46,35% Si02, 39,75% Al20 a und 
13,90 H 20 ergab. Dieser Kaolinit von der Formel A120 a • 2 Si02 • 2H20 ist nach seinen besonderen Eigen
schaften als "Pholerit" oder "Nakrit" anzusprechen. 

Auch mane he der allgemein bekannten Oberflaeheneigentiimlichkeiten von 
Sehichten werden beobachtet. Sie konnen bei schwierigen Lagerungsverhaltnissen Aus
kunft iiber die prim are Lage der Schichten geben. So finden sieh auf den Schichtfliichen 
vieler toniger Sandsteine fossile "Troekenrisse" und "Wellenfurchen" (ripplemarks) in 
guter Erhaltung (s. Abb. 66). Diese vom flachen Meeresstrande her wohlbekannten 
Erseheinungen weisen auf die Bildung der Sandsteine am Strande oder in seichtem Wasser 
hin. Es fehlen auch die aus anderen Formationen bekannten, auf ein reiches Tierleben 
am flaehen Sehlammstrande hindeutenden "Lebensspuren" nicht, insbesondere FuB
abdriieke groBer Landwirbeltiere. Gut erhaltene Fahrten als Hochrelief sind jedoeh 
sehr selten. Die einzige bislang genauer bekannt gewordene Fahrte wurde im Dezember 
1923 auf der Zeche Prasident beobachtet (KUKUK 1924). 

Neben der Streifigkeit des Sandsteins (s. Abb. 67) ist die Diagonalsehiehtung 
haufig. Man sieht sie sowohl iibertage als auch stellenweise bei der Verwitterung des 

Kukuk, Geologie. 7 
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Gesteins in alten Querschlagen recht deutlich (s. Abb. 68). Diese Art der Schichtung 
ist hochstwahrscheinlich auf eine FluBdelta- oder eine Diinenbildung zuriickzufiihren, 
die bisweilen Diskordanzen vorzutauschen vermag. 

Ais bemerkenswerte, wenn auch friiher wenig beachtete Erscheinungen haben die 
erst seit wenigen Jahren naher untersuchten Rillenbildungen im Sandstein zu gelten, 
die ich fast in allen Horizonten des Ruhrkarbons, 
aber auch bei Osnabriick, beobachten konnte 
(s. Abb. 69). Durch diese zwar an Wirkungen 
von Gezeiten erinnernde, aber wohl als fluviatile 
Erosionsvorgange oder in groBerer Tiefe auf 

Abb.66. Gesteinsplatte mit Wellenfurchen (Oberplatte) aus dem Abb.67. Gebiinderter Sandstein aus den Fettkohlen· 
Hangenden des Flazes Zollverein 3 auf der Zeche Ickern. schichten der Zeche Prasident. S.W.B. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B. 

dem Boden von Wasser erfiillter Becken entstandenen Erscheinungen (s. Abb. 70) kenn
zeichnen sich die Sandsteine als kiistennaher Natur. 

Wahrend die machtigen Sandsteinbanke - unter stellenweise rascher Anderung ihrer 
Machtigkeit und KorngroBe - auf sehr erhebliche Entfernung durchhalten, gehen die 

Abb.68. Sandstein mit Diagonalschichtuug. S.W.B. 

diinnen Banke ± schnell iiber Sand
schiefer in Schieferton iiber, eine 
Erscheinung, die auf wechselnden 
Sedimentzufuhren und ortlich ver
schieden starken Bewegungen des 
Untergrundes beruht. 

1m Gegensatz zum Schieferton 
findet man im Sand stein gut erhal
tene, bestimmbare Pflanzenreste 
(Blatter und Wedel) oder tierische 
Reste im allgemeinen recht selten. 
Haufig sind dagegen eingefloBte 
grobe Stamm- und Stengelreste 
(Steinkerne mit kohliger Rinde), 
die teils auf den Schichtflachen, teils 
auch gam unregelmaBig im Gestein 
liegen, und zwar besonders dort, wo 

die Sandsteine in Konglomerate iibergehen (sog. Driftbildungen). Die ofters mehrere 
Meter langen, stark abgeriebenen Reste, die meist ohne Wurzelwerk, Verzweigung oder 
Rinde als sog. "Knorrien" erhalten sind, deuten auf langere Wasserverfrachtung vor der 
Einbettung hin. Ab und zu sind die Stammreste, und zwar die allochthon eingeschwemm
ten, ± in Brauneisenstein und Schwefelkies umgewandelt. Dagegen bestehen die auf
recht (senkrecht zur Flozebene) stehenden Steinkerne von Stammresten autochthoner 
Natur fast durchweg aus sandigem Schieferton (s. Abb.71). 
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Als besonders eindrucksvoller Erscheinung mochte ich der mit kohliger Rinde erhaltenen, senkrecht 
zum Flozfallen stehenden Calamitensteinkerne im Sandstein unterhalb bestimmter F16ze gedenken, die ich 
auf einzelnen Gruben in so groBer Zahl an den StreckenstoBen beobachten konnte, daB sie das Bild eines 
"versteinerten Calamitenwaldes" vor-
tauschten. 

Eine weitere auffallende Er
scheinung im Sand stein stellen 
die nicht selten festzustellenden 
langen Rohren dar. 

Besonders haufig habe ich 
derartige schlauchartige Rohren 
im Sand unter Floz Sonnenschein, 
so auf den Zechen Ver. Con
stantin, Lothringen (s. Abb. 72), 
Minister Achenbach, Shamrock 
und vielen anderen beobachtet. 

Da ihr Auftreten bei der Freilegung 
in der Grube den Bergleuten zu den 
merkwurdigsten Vermutungen AniaB 
gibt, sei kurz auf sie eingegangen. Die 
Wande dieser ± runden Schlauche sieht 
man auf der Innenseite oft mit kleinen 
Kristallen von Quarz oder anderen Mine
ralien ausgekleidet. Stellenweise ist das 

Abb. 69. Wieder ausgefiillte Erosionsrinnc im Sandstein des Piesberges. 
Aus KUKUK: GHickauf 1936. 

Innere mit Sandschlamm, Schwefelkiesknauern sowie Sandsteinbrocken erfiillt, welche mit Quarz-, FeS2-

und wohlausgebildeten, kleinen Bleiglanzkristallen uberzogen sind. Wahrscheinlich handelt es sich urn 
Hohlraume, die von eingeschwemmten und spater verwesten Baumstammen herriihren. Aber auch andere 
Entstehungsmoglichkeiten kommen in Betracht. 

Abb.70. Seheinbare Diskordanz, hervorgerufen durch RilJenbiIdungen in den unteren Fettkohlenschiehten siidlich von Steele. 
Aufn. WEGNER. 

Eine von der Norm abweichende Art der Rohren konnte ich in einer Sandsteinbank unter Floz 
Sonnenschein der Zeche Shamrock llll feststellen. Hier wurde beim Auffahren einer Richtstrecke nach 
W auf der siebten Sohle eine etwa 40 m lange und rd. 2 m hohe, schlauchartig gewundene und wieder 
ausgeftillte Rohre im Sandstein freigelegt, deron Gesteinsaufbau an "Trockenmauerung" oder "Alten 
Mann" erinnerte. Die Innenflachen der Hohlraume waren mit kristallisiertem Dolomitspat und Schwefel
kies uberkrustet. 

Meines Erachtens kann es sich hier nur urn einen bei der Verfestigung des Sandsteins offengebliebenen 
Hohlraum handeln, welcher bei der in jung- bzw. nachkarbonischer Zeit eingetretenen Gebirgsfaltung zu
sammengebrochen ist. Von der primaren Entstehungsursache dieses langen und hohen Hohlraumes laBt 
sich nur schwer eine befriedigende Vorstellung gewinnen. lch mochte ihn auf einen vor der Verfestigung 
eingetretenen Sandaussptilungsvorgang infoIge hydrostatischer Seitendruckwirkungen durch Grundwasser
austritt zuriickftihren. 

Je nach der Verschiedenartigkeit des faziellen Bildes wechselt auch die chemische 
Zusammensetzung des Sandsteins sehr stark. DemgemaB bewegt sich der Gehalt an 
Kieselsaure in den auBersten Grenzen etwa zwischen 60 und 95%. 1m Durchschnitt 

7* 
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steht er bei 80-90% Si02, 2-12% Al20 3 und rd. 1-2% Eisen. Das spezifische Gewicht 
des Sandsteins betragt im Durchschnitt 2,6, nimmt aber bei machtigen Sandsteinbanken 
in der Richtung yom Hangenden zum Liegenden zu. 

Hierbei sei noch des Begriffs der sag. "freien" Kieselsaure gedacht, deren Hohe bei der Beurteilung 
der Schadlichkeit des Quarzstaubes fiir die Lunge eine groJ3e Rolle spielen soIl. Man versteht darunter 
die Menge an Kieselsaure (z. B. 50%), die in einem Sandstein an MgO usw. gebunden ist. 

Noch ein Wort zur Frage des im Betriebe entstehenden Sandsteinstaubes. Bekanntlich ist der in Gesteins
betrieben sich bildende feinste Staub (Bohrstaub) Veranlasser der "Silikose". Ob es sich hier mehr urn 
chemische oder urn mechanische Wirkungen des Quarzes handelt, ist noch nicht bekannt. Anscheinend sind 
neben dem Quarzstaub auch die Staube der mannigfachen Abarten der Silikate (z. B. Asbest und Sillimanit), 

Abb.71. Stammstumpf (Sigillaria) im Hangenden des 
Flazes Wilhelm-Unterbank der Zeche Julia. 

Aufn. der Zeche. 

ferner der Rutilkristalle oder der Mineralien der Glimmer
gruppe (Serizit und Muskovit) mitverantwortlich. 

Auch der fUr seine technische Verwendung 
wichtige Begriff der Druckfestigkeit des Sand
steins hangt sehr von der Natur des Bindemittels 
abo Ganz allgemein gesagt, ist das Gestein urn 

a GrundriB. b Langsschnitte. 
Abb. 72 a und b. Schlauchfarmige, sich kreuzende Hohlraume im 
Konglomerat unter FlOz Sonnenschein auf der Zeche Lothringen. 

Aus KUKUK: Glilckauf 1924. 

so fester, je groBer der Si02-Gehalt ist. Die Druckfestigkeit des Sandsteins, und zwar 
sowohl innerhalb derselben Banke wie insbesondere der einzelnen Banke .desselben 
Bruches, ist sehr verschieden. Sie bewegt sich nach den Zeugnissen amtlicher Priif
stellen bei festen Sandsteinen zwischen 1700 und 3500 kg/cm:? 

Noch nicht geklart ist die Frage, ob durchaus kennzeichnende petrographische Unter
schiede zwischen den Sandsteinen der verschiedenen Schichtengruppen des Karbons 
bestehen. Soweit sich diese Frage nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis beurteilen 
laBt, mochte ich sie im allgemeinen verneinen, jedoch will ich dem Ergebnis noch anzu
stellender sedimentpetrographischer Untersuchungen nicht vorgreifen. 

Grauwacken. Neben den Sandsteinen stehen die sog. "Grauwacken", Gesteine, 
welche dem Sandstein petrographisch ahnlich sehen, gegeniiber dem Material der reinen 
Sandsteine jedoch als nach ihrer Ablagerung schlechter aufbereitete Sedimente aufzu
fassen sind. Das petrographische Kennzeichen der Grauwacken besteht unter anderem 
darin, daB die Grundmasse Schiefertonbrocken (oder Tonflatschen) fiihrt. Grauwacken 
werden vorwiegend in der Magerkohle bzw. im Flozleeren beobachtet. Sie stellen, genetisch 
betrachtet, fazielle Ausbildungsweisen desselben Abtragungsmaterials dar (vgl. im iibrigen 
die Ausfiihrungen von KELLER im Abschnitt III, D). 

b) Konglomerate. 
Obwohl sich die Konglomerate nur mit einem sehr bescheidenen Hundertsatz (bis 

rd. 2 %) an der Gesamtschichtenmachtigkeit des Karbons beteiligen, spielen sie wegen 
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ihrer Bedeutung als Leitschichten doch eine besondere Rolle. Bei den sog. Konglo
meraten des Karbons handelt es sich seltener um geschlossene Konglomeratbanke, wie 
man sie aus anderen Formationen kennt, sondern vorwiegend um Sandsteine mit linsen
formiger oder streifenweiser Einlage-
rung zahlreicher oder vereinzelter, bald 
grober, bald feiner Gerolle (s. Abb. 73). 

Die Zahl der Gesteinskomponenten 
ist gering. Vorwiegend bestehen die Ge
rolle ausfettglanzenden, meistfarblosen, 
bisweilen leicht griinlich oder rotlich 
gefarbten Gangquarzen, schwarzen 
oder graugriinlichen Kieselschiefern 
bzw. Lyditen (stellenweise mit Radio
larien),lichten Quarziten, braunroten 
bis braungelben Toneisensteinen, 
gelbrot bis weiB verwitterten Feld
spatbrocken, grauen, verkieselten 
S c hie f er t 0 nfla t s c hen, zinnober
roten Eisenkieseln und schwarzen 
Kohlen brocken. Bemerkenswerter

Abb. 73. Gesteinsblock aus dcm Finefrau-Konglomerat mit lagenweise 
angeordneten Toneisenstein- (T) und Quarzgcrollen (Q). S.W.B. 

weise fehlen Kalkgerolle so gut wie ganz. Dolomitgerolle habe ich jedoch haufiger 
festgestellt. Meines Erachtens ist der Kalk als das weichste der Triimmergesteine bei 
der Verfrachtung vollig zerrieben worden. In letzter Zeit hat man aber auch nicht ganz 
selten Gerolle aus Gneis, kristallinen Schiefern, Eruptivgesteinen und ver
witterten groBen Feldspatleisten gefunden, wie im Finefrau-Konglomerat und im 
Konglomerat unter Floz Sengsbank (BARTLING 1926, LEGGEWIE 1932, KELLER 1935). 

Je nach der vorwiegenden oder aus-
schlieBlichen Beteiligung der verschiede
nen Gesteinsbestandteile an der Geroll
fiihrung und ihrer Kornung sowie der 
Haufigkeit der verschiedenartigen Kom
ponenten und ihrer Struktur gestaltet 
sich das Faziesbild der Konglomerate 
immer anders. Es lassen sich dement
sprechend fiir betriebliche Zwecke reine 
Quarzkonglomerate (s. Abb. 74), 
Toneisenstein- bzw. Schieferton
konglomerate (s. Abb. 75) und ge
misch te Konglomerate unterschei
den, und hier wieder unter anderem grobe 
und feine, gleichmaBig und ungleich
maBig gekornte Konglomerate. Diese 
Kennzeichnung eines Konglomerats um
faBt dasselbe natiirlich nicht insgesamt, 
da sein petrographischer Charakter 
nach allen Richtungen schnell wechseln 
kann. 

Abb.74. Quarzkonglomerat, vorwiegend aus Quarz- und Kiesel
schiefergerollen bestehend. Hangendes von FlOz Rive, Zeche SchUigc) 

und Eisen 1/11. S.W.B. 

Unter den Konglomeraten sind allein die sog. Quarzkonglomerate, d. h. mit 
vorwiegenden Quarz (und Lydit) -gerollen diejenigen, welche auf weite Entfernungen 
durchgehen. Sie haben daher stratigraphiscp- als die bei weitem wichtigsten Konglomerate 
zu gelten. Die GroBe der hier auftretenden Gerolle ist sehr verschieden und schwankt 
im allgemeinen etwa zwischen Pfefferkorn- bis WalnuBgroBe. 

Noch grobere Gerolle, z. B. von Faustdicke, sind verhaltnismaBig sehr selten. Sie finden sich nur in den 
jiingsten Konglomeraten des Karbons, die ganz allgemein grober als die der alteren Zonen sind, wie das von 
mir festgestellte, besonders grobe Konglomerat zwischen den Flozen 4 und 5 (Flammkohlenschichten) der 
Zeche Brassert beweist. 
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Die harteren Gerolle, d. h. die vornehmlich aus Quarz und Kieselschiefer be
stehenden Brocken, sind durchweg wohlgerundet oder doch wenigstens gut kanten
gerundet und zeigen mitunter auf ihrer geglatteten Oberflache Locher oder Narben. 

Abb. 75. Toneisenstcinkonglomerat 10 m uber Fliiz Maric. 
Zeche Jnlia. S.W.B. 

Dagegen haben die weicheren Einschliisse 
(wie Toneisensteine, Schiefertone und 
die verwitterten Feldspate) meist eine 
mehr scheibenformige oder unregelmaBige 
Gestalt (s. Abb. 75). 

Scharfeckige Gesteins bruchstiicke 
sind selten, mit Ausnahme parallelepi
pedischer "Kohlenbrocken" oder eckiger 
Schieferbruchstiicke, wie sie sich z. B. 
stellenweise im Finefrauer Konglomerat 
finden, so daB man ortlich sogar von 
richtigen "Brekzien" sprechen kann. 
J edenfalls weisen derartige Vor kommen 
darauf hin, daB das Material nur kurze 
Zeit im Wasser bewegt worden sein 
kann. .Ahnliche Gesteine finden sich 
aber auch in der Nahe von Storungs
zonen. 

Wie die Sandsteine zeigen sich auch 
die Konglomeratzonen gelegentlich in der 

Fazies der "Drifthorizonte" mit eingeschwemmten, mit kohliger Rinde versehenen, 
groben, fossilen Resten (z. B. von Calamitensteinkernen und von Lepidophytenstamm

Abb.76. Monograptus priodon BR. in einem Kiesel
schiefergeriiII. Konglomerat im Liegenden von FIiiz 

Finefrau. Sammlung Geologisches Institut Ktiln. 
Aufn. WEHRLI. Vergr. etwa 3ma!. 

stiicken). Irgendwelche tierische Fossilien hat 
man in den Konglomeraten bis jetzt noch nicht 
beobachtet. 

Erwahnt sei hier der Fund eines "Graptolithen" fiih
renden Kieselschiefergeri:illes (s. Abb. 76), das iiber das 
silurische Alter der Lyditgeri:ille AufschluB gegeben hat 
(WEHRLI 1935). 

Zu den bemerkenswertesten Einschliissen ge
horen die schon oben erwahnten echten Kohlen
gerolle, die teils vollig gerundet, teils nur 
kantengerundet (s. Abb. 77), bis kopfgroB werden 
konnen (s. Abb. 78). Ihre Natur scheint noch 
nicht widerspruchslos geklart zu sein (KUKUK 
1920, HOFFMANN 1932). 

MeinesErachtenshandelt essich, wieauchPETRASCHECK 
fUr ganz ahnliche Vorkommen (unter anderem in den Kar
winer Schichten bei Dabrowa und Sosnowice bzw. von 
Kreidekohlengeri:illen bei Kreibitz in N ordbi:ihmen) annimmt, 
um ± verfestigte Kohlensubstanz (wenn auch natiirlich 
geringer Inkohlungsreife) und nicht um Holz- oder Torf
geri:ille, die bei den durch Auswaschungsvorgange hervor
gerufenen Zersti:irungen fertig gebildeter FI6ze oder Fli:iz
teile etwa im Braunkohlenstadium mitgerissen, abgerollt 
und spater mit anderen Sedimenten abgelagert wurden, 
wobei sie dann den gleichenlnkohlungsprozeB durchmachten 
wie die benachbarten Fli:ize. 

Vergleichswiirdige Geri:ille hat SANTELMANN (1925) in der Halleschen tertiarcn Braunkohle von Nietleben 
unmittelbar im Hangenden des Braunkohlenfli:izes nachgewiesen. 1m Sande eingelagerte Braunkohlengeri:ille 
ganz ahnlicher Art habe ich unter anderem bei einem Wasserdurchbruch auf der Grube Fischbach im Briihler 
Revier gesehen. 

Nach meinen Beobachtungen zeichnen sich vorwiegend die Konglomerate der Gasflammkohlenschichten 
durch das Vorkommen von Kohlengeri:illen aus, wo sie, ahnlich wie in Ibbenbiiren, ab und zu auch nesterweise 
auftreten. 
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Das Bindemittel der Quarzkonglomerate besteht zumeist aus einem rein kieseligen, 
seltener kieselig-tonigen, sandsteinartigen Zement von sehr verschiedener Kornigkeit 
und Festigkeit. Haufig ist die Festigkeit des Zements so groB, daB beim Zerschlagen von 
Konglomeratstiicken die eingeschlossenen 
Gerolle mitbrechen, ohne sich aus dem 
Gestein herauszulosen. Ist der Anteil 
verwitterter Feldspate im Bindemittel 11cm 
sehr groB, so kann natiirlich dadurch 
das ganze Gestein miirbe und brocklig 
werden. 

Konglomeratpacken, deren Gerolle durch 
GroBe und Buntfarbigkeit augenfiHlig sind, 
pflegen von den Bergleuten als "Schwartemagen" 
bezeichnet zu werden. 

Wegen der leitenden Bedeutung der Kon
glomeratfiihrung der Sandsteine ist es fUr den 
Betrieb wichtig, auf das Auftreten von Geroll
lagen in den Sandsteinen zu achten. Jedenfalls 
hat man durch die Vernachlassigung dieser Er
kenntnis bei der Gebirgsschichtenaufnahme unter 
Tage haufig wichtige Leithorizonte iibersehen, sehr 
zum Schaden vergleichender Gebirgsschichten
studien bzw. richtiger Erkenntnis der hier er
schlossenen Floze. 

Allgemein giiltige GesetzmaBigkeiten 
der Ab- oder Zunahme der GerollgroBe 
der Konglomerate in einer bestimmten 
Richtung, wie sie z. B. HAHNE (1936) 

Abb. 77. Kohlcngeriill in einem Konglomerat der Gasflammkohlen
schichten. S.W.B. 

im Aachener Revier hat nachweisen konnen, sind fiir die Gesamtablagerung auf 
Grund der heutigen Grubenaufschliisse noch nicht mit Sicherheit zu erkennen. Freilich 
hat es stellenweise den Anschein, als wenn die Gerolle von SO nach NW grober wiirden. 
Eine Anderung der GerollgroBe in diesem Sinne scheint z. B. bei dem Konglomerat 
unter Floz Sonnenschein und dem erst 
spat erkannten Konglomerat unter 
Floz Sarnsbank, insbesondere aber 
bei dem Konglomerat iiber Floz PlaB
hofsbank einzutreten, das im SO des 
Bezirks, d. h. in der Gegend von Dort
mund, schon nicht mehr entwickelt ist. 
Hiervon abweichend scheinen beim 
Konigsborner Konglomerat die Ge
rolle etwa in der Richtung von W 
nach 0 grober zu werden. 

Ob grundlegende petrographische Unter
schiede in den Konglomeraten der verschie
denen Stufen vorhanden sind, laBt sich heute 
noch nicht mit Sicherheit sagen. Ganz allge-
mein unterscheiden sich die Konglomerate der Abb. 78. Schwach kantcngerundeter Kohlenblock aus cinem 
jungen Gasflamm- und Flammkohlenschichten Konglomerat der Zeche Fiirst Leopold. S.W.B. 

von denen der alten Magerkohle u.a. durch das 
Vorkommen zahlreicher KohlengerOlle, durch die meist hellere Farbe, die Haufigkeit der Kieselschiefergerolle, 
die vielfach geringe Festigkeit des Bindemittels, den starken Kaolingehalt, die Locherigkeit des Gesteins und 
die verhaltnismaBig geringe Festigkeit, besonders wenn die Gesteine noch sehr bergfeucht sind. Da diese Unter
schiede jedoch nicht sehr scharf sind, vermag nur der mit der Ausbildung der Sandsteine und Konglomerate 
eines bestimmten engen Bezirkes Vertraute - lediglich aus dem Aussehen des Konglomerats - mit einig"r 
Sicherheit auf den Horizont zu schlieBen. 

Fiir den Betrieb des Bergbaues spielt die im allgemeinen groBe Festigkeit der Konglomerate eine besondere 
Rolle. Wegen dieser Eigenschaft eignen sie sich gut fiir die Anlage von groBeren Weitungsbauten unter Tage, 
wie Maschinenkammern, Fiillortern usw. 
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Besonders feste Gesteine sind u. a. das fast durch den ganzen Bezirk zu verfolgende Konglomerat unter Floz 
Neufioz, das machtige Konglomerat unter Floz Finefrau, das ausgedehnte Prasidenter Konglomerat und das 
grobe Konglomerat unter Floz .i\gir. 

Eine bergbaulich unangenehme Beigabe dieser Konglomerate ist die Tatsache, daB die Kliifte und HohI
raume des porenreichen Gesteins nicht selten Wasser (Sole) fiihren. Die Banke konnen daher erhebliche 
Wasserzufliisse schiitten, wenn sie frisch angeschnitten werden, wie schon der Name "Wasserbankkonglomerat" 
andeutet. 

In der technischen Verwendung der Konglomerate besteht kaum ein Unterschied gegeniiber der der 
Sandsteine. Sie ist wegen der Festigkeit und des hohen Kieselsauregehaltes der Gesteine vielleicht noch viel
seitiger. 

c) Schiefertone (Tonschiefer). 
Gegeniiber der in der Literatur vielfach verbreiteten Gepflogenheit, die Tongesteine 

des Karbons als "Tonschiefer" anzusprechen, werden sie nach dem alten bergmannischen 
Sprachgebrauch (wenn auch nicht gerade gliicklich), als "Schiefertone" 1 bezeichnet. 

Abb.79. Schieferton. Vorwiegend Quarzkorner, dazu etwas 
Glimmerund tonige Substanz in sehr feinerVerteilung. Fettkohlen· 
schichten des Ruhrbezirkes. Vcrgr.25mal. Nic. +. Aufn. LEITZ. 

Diese Benennung ist an sich irrefiihrend, 
da die sog. Schiefer des Oberkarbons keine 
"Schieferung" besitzen. 

Wie erwahnt, sind die ungeschieferten 
S chi e f er ton e (Tonschiefer) mit den Sand
steinen die Hauptvertreter am Aufbau des 
flozfiihrenden Karbons. Das dichte, schein
bar gleichmaBige Gestein laBt makro
skopisch keine Einzelbestandteile mehr 
erkennen. 

U. d. M. besteht das iiberaus fein
kornige Gestein aus einem mineralogisch 
schwer zu kennzeichnenden mikro- bis 
kryptokristallinen tonigen Material, und 
zwar meist aus eckigen Quarzkornchen, 
Feldspatstiickchen, Kaolinteilchen, Glim
merschiippchen (vgl. dasMikrobildAbb.79) 
und ganz untergeordnet aus Serizit, Tur
malin, Zirkon, Rutil u. a. An weiteren 
akzessorischen Mineralien finden sich, ab
gesehen von den farbenden Beimengungen 
organischer Natur (Kohle oder Bitumen 

u. a.), noch verschiedene Schwefel- und Sauerstoffverbindungen des Eisens. Nach Unter
suchungen von UDLUFT (1932/33) liegt die GroBe der Gesteinspartikelchen der sog. Ton
substanz unter 0,06 mm und nahert sich den kolloidalen GroBen, d. h. es handelt sich 
um die feinsten Sedimente des Oberkarbons. 

Ganz reine Schiefertone (Tonschiefer) sind selten. Sie werden fast ausschlieBlich 
durch die "marinen Schiefer" vertreten. 

Kennzeichnend fiir die ungeschieferten Schiefertone ist der beim Anhauchen 
deutlich wahrnehmbare Tongeruch sowie das Fehlen der bei den druckgeschieferten 
Schiefern auftretenden "Milchquarzgange". Erwahnenswert ist ferner ihre bekannte 
Eigenschaft, Wasser in groBen Mengen aufzusaugen und dadurch mehr oder minder 
plastisch und fiir Wasser undurchlassig zu werden. Diese Hygroskopizitat solI auch ein 
schnelles Quellen bedingen. 

1 Ganz allgemein bemerkt, unterscheiden sich die Schiefertone (Tonschiefer des Karbons) von den 
alteren Tonschiefern vornehmlich durch ihre geringere Harte, das Fehlen der Transversalschieferung, das 
sparliche Auftreten von Rutilnadelchen, ihr geringeres geologisches Alter und die Fahigkeit, beim Zermahlen 
und Befeuchten plastisch zu werden. 

Nach LEPPLA liegt der Unterschied im wesentlichen darin, daB bei den Tonschiefern die kieselsaure Ton
erde, der Ton, mit Aikalien in ein neues Mineral von glimmerartiger Zusammensetzung, in Tonschiefersubstanz, 
iibergefiihrt (metamorphosiert) worden ist, wahrend sich dieser Vorgang bei den jiingeren Tonschiefern (Schiefer
tonen) noch nicht vollzogen hat. Hier treten Ton und Alkalien als getrennte Silikate auf. Das Gestein zeigt 
daher noch die Eigenschaften der meisten reinen Tongesteine, geringe Bindung und Harte sowie starke Neigung 
zum Aufquellen und Zerfall. 
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Die vor herrschende Far b e der meist matt, zuweilen aber auch schimmernd aussehenden 
Schiefertone ist ein lichtes Grau, das durch die Aufnahme fein verteilter kohliger Bestand
teile in Richtung auf das Floz zu dunkler bis tiefschwarz wird. Ganz unabhangig von 
der Lage zum Floz sind auch noch an anderen Stellen tiefschwarze und schwarz
braunliche Schiefer vertreten, die dann meist als "Faunenschiefer" ausgebildet sind. 
Aber auch weiBe, gelblichweiBe, rotliche, violette, buntgefleckte oder gestreifte Schiefer
tone (s. Abb. 80) werden nicht selten beobachtet. 

Sehr auffallend ist ein weiBer Ton im Hangenden eines Flozes der Flammkohlenschichten der Zeche 
Schlagel und Eisen. Dieser hatte nach einer Analyse des Laboratoriums der W.B. folgende Zusammensetzung: 

Si02 (einschlieBlich Ti02) 62,16% 
Al20a . . . 22,30 % 
FeO + Fe20 a 6,00% 
H 20 hygr. 0,83 % 
H 20 geb. 5,16% 
CaO . . . 0,50% 
MgO. . . 0,70% 
Alk. ber. . 2,25% 

99,90% 

Merkwurdige Bildungen sind 
die bunten, ± brekzienhaft aus
sehenden Schiefertone von der 
Zeche Kurl. Bunte oder ge
bleichte Farben kennzeichnen 
im allgemeinen die gequetschten 
Schiefertone in Storungszonen, 
wie z. B. auf den Zechen General 
Blumenthal, Brassert u. a. 

Meines Erachtens ist die Farbe 
sekundarer Natur und wohl in erster 
Linie auf Eisenlosungen zuriickzufiihren, 
und zwar bei rotlichen und violetten 

Abb.80. Gebanderter Schieferton im Hangenden von FlOz Hugo der Zeche 
Graf Schwerin. S.W.B. 

auf Eisenoxyd, bei gelbbraunen Farben auf Eisenhydroxyd. Bei Untersuchungen in der Grube gewinnt 
man stellenweise den Eindruck, daB die Bleichung oder Farbung von den Storungskliiften selbst ausgegangen 
ist. Derartige Schiefertone sollten richtiger als "Schieferletten" bezeichnet werden. 

Die Mehrzahl der Schiefertone ist mager und klebt daher etwas an der Zunge. Nur 
wenige fuhlen sich fettig an. 1hr spezifisches Gewicht betragt etwa 2,5. Der Bruch des 
meist milden und weichen Gesteins ist uneben bis flachmuschelig und laBt den Samtglanz 
mancher Schiefertone besonders gut in Erscheinung treten. Der die Schiefertone aus
zeichnenden guten Schichtung entsprechend sind sie nach den Schichtungsflachen ± 
ebenflachig spaltbar. Sog. transversale oder falsche Schieferung (Druckschieferung), 
das Kennzeichen altpalaozoischer Tonschiefer, wie z. B. der Dachschiefer des Sauerlandes, 
findet sich uberhaupt nicht, oder nur sehr untergeordnet ausgepragt. Wo sie ortlich 
vorhanden ist, spaltet del' Schiefer auch nach diesen Flachen. 

Bei Annaherung an das Floz geht del' Hangendschiefer der Floze stellenweise durch 
die Aufnahme zahlloser, ganz dunner Kohlenlagen in ein meist grauschwarz bis dunkel
braun gefarbtes, samtglanzendes Gestein, den "Brandschiefer", uber. Dieser tritt auch 
als Bergmittel nicht selten auf. 1st del' Brandschieferpacken durch ein glattes Losen 
vom hangenden Schieferton oder Sandstein getrennt, so bildet er sich zum sog. "Nachfall" 
aus, der fiir den Abbau der Kohle Bedeutung hat. Vielfach hangt der Brandschiefer
packen so fest mit dem Floz zusammen, daB el' sich bei der Ausgewinnung der Kohle 
nur schlecht ablost und "angebrannt" ist, wie der Bergmann sagt. 

Dieser altbergmannischen Bezeichnung liegt meines Erachtens der Gedanke zugrunde, daB das Gestein 
durch ortlich entstehende Warmewirkung infolge von Reibungsvorgangen zwischen Flozkohle und Hangend
schichten (Blattparallelverschiebung nach SEIDL) angebacken ist. Nach WEBER kann man angebrannte Kohle 
nur dort beobachten, wo sich das Sandsteinhangende durch Wirkungen deS Abbaus so fest auf die Kohle legt, 
daB sich der Sandstein in die Kohle hineinpreBt. Ob und welche metamorphe Vorgange sich hierbci abspielen, 
scheint noch nicht erkannt zu sein. 
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Je nach seiner Schichtung kann man im iibrigen von streifigem und von "ruscheligem" Brandschiefer 
reden (STACH 1935). Letztere Art ist durch ihre zahlreichen Gleitflachen oder Harnischbildungen gekenn
zeichnet. Aufbereitungstechnisch hat man dagegen unter Brandschiefer solche Gesteine zu verstehen, bei 
dencn die Verwachsung so innig ist, daB sich eine Trennung nicht durchfUhren laBt. 

U. d. M. zeigt auch der Brandschiefer zahlreiche "Sporen", und zwar sollen ihre Formen den Sporen del' 
Kohle des zugehorigen Flozes entsprechen (SCHULZE 1932). Als Unterschied zwischen Brandschiefer und 
Kohle sieht man einen Mindestgehalt von 30% Asche an (SCHULZE), wahrend eine Kohle mit wcniger als 30% 
noch als "unreine Kohle" gilt. 

Von den dunklen Schiefertonen sind die ± schwarzen Kohleneisensteine leicht 
durch den Strich zu unterscheiden. 1m Gegensatz zum matten, grauweiBen Strich des 
Schiefertons ist er beim Kohleneisenstein glanzend und dunkelbraun. 

Durch Aufnahme kohliger und bitumenreicher Substanzen gehen die Schiefertone 
mit flachmuschligem Bruch in "Faulschlammtone" mit rein muscheligem Bruch, weiter 

Abb. 81. Schwefelkiesdendriten auf karbonisehem 
Schieferton. S.W.E. 

in "Kennelschiefer" und schlieBlich in "Kennel
kohle" iiber (s. im iibrigen den Abschnitt iiber 
die petrographischen Verhaltnisse der Floze). 

Als Abarten kommen noch gewisse plastische Ton· 
bergmittel (im bergtechnischen Sinne vielfach als "Schram
packen" angesprochen) in Betracht, die man besser als 
"Lettenschiefer" bezeichnet. 

Ein fast standiger Begleiter des Schiefer
tones ist der Schwefelkies, der sich hochst
wahrscheinlich durch reduzierende Wirkungen 
faulender EiweiBstoffe auf Eisenlosungen in 
sauerstoffarmem Wasser gebildet hat. In Form 
kleiner Knotchen, bohnenformiger Knollen, 
diinner Blattchen oder wohlausge bildeter Einzel
kristalle (Wiirfel oder Pentagondodekaeder) 
durchsetzt er fast aIle Schiefertone, findet sich 
aber auch auf Gesteinskliiften, Schichtfugen 
oder auf Spiegelflachen. Auch die Fossilien 
der marinen Schichten (als Ausscheidungs
steIlen kolloidalen Eisensulfids) zeigen vielfach 
einen Pyrituberzug, wahrend man bei den SiiB
wasserfossilien diese Erscheinung weit seltener 
sieht. Mitunter lassen auch die Pflanzenab
driicke einen Uberzug von Eisenkies erkennen. 
Die vielfach als verkieste Pflanzenreste ("Farn

blatter") angesehenen Bildungen der bekannten "Dendriten" (s. Abb. 81) sind nicht 
organischer Entstehung, sondern anorganischer Natur. 

1st der Schwefelkies ,(Markasit) so fein und gleichmaBig im Schieferton verteilt, daB er mit dem Auge 
kaum noch wahrgenommen werden kann, so entstehen daraus bei gleichzeitiger Anwesenheit feiner, kohliger 
Bestandteile die vorwiegend aus dem Unterkarbon bekannten "Alaunschiefer". 

SteIlenweise, und zwar meist im Hangenden der Floze, fiihrt der Schieferton gut 
ausgepragte stylolithenartige Bildungen, die den sog. "Tutenmergeln" gleichen 
(s. Abb. 82). 

Diese Tutengesteine stellen ineinander gestiilpte Hohlkegel sehr feinkornigen Sandsteins dar, deren 
auBerer Mantelflache parallele diinne Schiefertonhaute den Tutenkorper in eine Anzahl von Trichtern teilen, 
wie sie von den Tutenmergeln her bekannt sind (s. Abb. 83). Sie scheinen fUr gewisse Horizonte lcitend zu sein. 

In manchen sehr feinkornigen Schiefertonzonen, besonders in den Gaskohlenschichten, finden sich nicht 
selten zahlreiche flache, rundliche Tonschiefergebilde von Pfennig. bis HiihnereigroBe, die auf ihrer glanzenden 
Oberflache eine von einer Mittellinie ausgehende, unregelmaBige ± radiale Streifung zeigen. Diese als Guilel
mi ten bezeichneten Korper (s. Abb. 84) werden heute von ALLAN (1935) als versteinerte "Graberim Schlamme 
eingegangener Muscheln" gedeutet. Eine besondere leitende Bedeutung kommt ihnen nicht zu. 

Anderer Art sind die aus vielen Horizonten bekannten, von GOTHAN (1932) als Augenschiefer bezeich. 
neten Gesteinszonen (s. Abb.205). Die an Abbruchstellen von Stigmarienappendices erinnernden "Augen", 
die, das Gestein nach allen Richtungen durchsetzend, sich durch einen glanzenden Ring auf Bruchflachen des 
Schiefertones kennzeichnen, haben noch keine eindeutige Erklarung gefunden. Vielleicht handelt es sich hier 
urn "Wurm. oder Grabriihren". Sie scheinen horizontbestandig zu sein. 
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Bislang noch nicht beobachtete Erscheinungen sind die vor kurzem durch HELFFERICH festgestellten 
Wurmgange im Hangenden des Fliizes J (untere Gasflammkohle) der Zeche Auguste Victoria. Sie werden 
von R. RICHTER (1937) als Ausfiillungen von FreBgangen von Wiirmern angesprochen (s. Abb.85). 

Neben der vorerwahnten petrographischen Kennzeichnung der verschiedenen Arten 
der Schiefertone spielen fiir ihre Charakterisierung auch noch andere, und zwar vor
wiegend fazielle Merkmale eine besondere Rolle. 
So kann man mit GOTHAN und WUNSTORF (1925) 
unterscheiden: Liegend- und Hangend
schiefer, Pflanzen- und Faunaschiefer 
und bei letzteren SiiBwasser- und marine 
Schiefer. Rein petrographisch scharf vonein
ander verschiedene Gesteine sollen natiirlich 
damit nicht bezeichnet werden. 

Abb. 82. Stylolithische Bildungen aus dem hangenden Schieferton Abb.83. Tutenmergel (angeschliffen). Hangendes von 
des FlOzes Hauptfloz auf der Zeche Gottessegen. S.W.B. FlOz Hauptfloz. Zeche Gottessegen. S.W.B. 

Liegendschiefer. Die unterhalb der Floze auftretenden Liegendschiefer, das sog. 
Wurzelbett der Floze ("underclay" der Englander), zeigen trotz ihrer gelegentlich 
sichtbaren Farbstreifung meist keine Schichtung (s. Abb. 86). 

Wahrscheinlich sind fur das Fehlen der 
Schichtung von dem Urmoor - insbesondere 
den Wurzelresten seiner Pflanzen - ausgehende 

Abb.84. Guilelmites sp. ans den Gaskohlenschichten 
des Ruhrkarbons. S.W.B. 

Abb. 85. Wiihlgefiige dnrch kotgefiilite Tunnel (Planolites montanus 
R. RICHTER). Hgd. von FlOz I der Zeehe Augustc Victoria. S.W.B. 

Zersetzungs- bzw. Umbildungsprozesse infolge Einwirkungen der Humussauren auf das Gestein des Wurzel
bodens verantwortlich zu machen. In enger Verbindung mit diesen Vorgangen durfte auch die eingetretene 
"Kaolinisierung" des plastischen Untertones stehen, die dazu gefiihrt hat, daB die Feldspate im Liegenden 
der Fliize viillig umgesetzt sind, wahrend sie sich im Hangendgestein noch erhalten haben (UDLUFT 1933). 

Besonderes Kennzeichen dieses tonigen bis sandigtonigen Liegendschiefers ist die 
regellose Durchsetzung des Tones mit Wurzelrhizomfm (Stigmarien) und zahllosen, radial
strahlig von den Wurzelstocken auslaufenden Wurzelanhangseln (Appendices) in Ver
bindung mit einer Haufung von Toneisensteinniissen. 

Ein weiteres Merkmal der Liegendschiefer liegt darin, daB sie beim Liegen an der Luft 
zu einer kriimeligen Masse verwittern. 1m iibrigen unterscheiden sich die "Liegendschiefer" 



108 IV. Die besonderen stratigraphischen Elemente der flozfiihrenden 8chichten. 

schon durch ihre meist hellere Farbe und den Kaolinreichtum (bei fehlendem Gehalt 
an Karbonaten und Feldspaten) scharf von den "Hangendschiefern" eines Flozes. 

Die nachstehende Analyse eines Untertones aus dem Liegenden des F16zes Girondelle 3 der friiheren 
Zeche Wiendahlsbank mag die durchschnittIiche chemische Zusammensetzung erlautern: 

Abb. 86. Farbstreifiges Liegendgestein mit Stigmarienappendices (Wnrzelboden). 
Floz Geitling. S.W.B. 

8i02 • • 60,80 % 803 • • 0,65 % 
Al20 3 • • 23,09 % C . . . 0,95 % 
Fe20 3 • 3,51 % Alkalien 2,60 % 
CaO . . 1,12% Gliih-
MgO . . 2,03 % verlust 6,20 % 

Der alten Literatur nach be
sitzen einige wenige Liegendschiefer 
eine ± groBe "Feuerfestigkeit". 
W egen der praktischen Bedeutung 
dieser Eigenschaften habe ich eine 
groBe Reihe von Proben aus dem 
unmittelbaren Flozliegenden auf ihre 
Feuerfestigkeit bzw. Geeignetheit 
fiir feuerfeste Zwecke untersuchen 
lassen. Nach dem Ergebnis liegt 
die Feuerfestigkeit jedoch fast durch
weg unter Seegerkegel26 (= 15800 

Cal.), d. h. die Liegendschiefer sind 
im allgemeinen zur Herstellung hoch
wertiger feuerfester Produkte unge
eignet. 

Ganz anderer Art sind die Hangendschiefer. 1m Gegensatz zu den Liegend
schiefern zeigen sie meist deutliche Schichtung, dunkle Farbe und vielfach reiche 
Fiihrung ± wohlausgebildeter Pflanzen. Letztere Eigenschaft hat ihnen vom west
falischen Bergmann die Bezeichnung der "Blumenschiefer" eingetragen. DaB der 

Erhaltungszustand der Pflanzen 
auch von dem Grade der Sand
kornung in diesen Schiefern 
abhangt, braucht kaum be
sonders betont zu werden. Zu 
bemerken ist noch, daB die 
Pflanzen meist nicht unmittel
bar iiber dem Floze, sondern 
erst eine Handbreite dariiber 
auftreten und daB die pflanzen
fiihrenden Schiefertone im all
gemeinen etwas sandiger sind 
als die pflanzenfreien Liegend
tone. 

Jedenfalls ist der Unter
schied zwischen Hangend

schiefer und Liegendschiefer auch rein auBerlich so groB, daB schon der erfahrene 
Hauer in der Grube beide Gesteine mit Sicherheit zu unterscheiden vermag. 

Abb. 87. Marine Schicht liber FlOz GirondeIIe 2 der Zeche Constantin VI/VII. 
Auin. KELLNER. 

Es eriibrigt sich, auf die Bedeutung der richtigen Unterscheidung des Liegendschiefers yom Hangend
schiefer besonders bei verwickelten (iiberkippten) Lagerungsverhaltnissen fiir den Betrieb des Bergbaues im 
einzelnen hinzuweisen (vgl. dazu Abb.202). 

Sehr kennzeichnende Eigenschaften besitzen auch die Faunaschiefer, seien es 
nun Schiefertone mit SiiBwassertieren oder mit marinen Resten. Beide Faunen
gesellschaften sind - ihrer Bildungsgeschichte entsprechend - vorwiegend an petro
graphisch sehr gleichmaBig ausgebildete, dunkle Schiefertone gekniipft. 

Unter den Faunaschiefern ist den meist unmittelbar iiber den Flozen auftretenden 
marinen Schiefern (s. Abb. 87) eine besonders gleichmaBige lithologische Beschaffen
heit eigen. Die aller Wahrscheinlichkeit nach in ruhigem und ± tiefem Wasser abgesetzten, 
durchweg sehr feinkornigen und weniger gut geschichteten Tone haben meist eine dunklere 
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Farbe als die gewohnlichen Schiefertone. Ihr Bruch ist vorwiegend rauh und flachmuschelig, 
der Strich hellgrau und matt. Haufig werden sie lagenweise von Toneisensteinkonkre
tionen oder -bandern durchzogen (s. Abb. 88). Auch kleine Konkretionen von Schwefel
kies sind eingelagert. Gewisse marine Schiefertone (sog. Speckschiefer) fiihlen sich fettig 
an, wie z. B. der bekannte, milde 
Katharinaschiefer. Bemerkens
werterweise zerfallt der einmal 
vollig durchfeuchtete marine 
Schiefer, wieder getrocknet, an 
der Luft meist sehr schnell. 

Als kennzeichnende Begleiterschei
nungen, die besonders bei den an den 
QuerschlagstoBen freigelegten marinen 
Schichten ins Auge fallen, sind die schon 
von CREMER (1893) erwahnten, auf Zer
setzung des Schwefelkieses durch die 
Gru benfeuchtigkeit zuriickzufiihrenden 
Uberziige der GesteinsstoBe mit basi
schem Eisensulfat anzufiihren. 

Abb.88. Gebandertcr Schieferton mit Toneiscnsteinkonkretionen. 
Gaskohlenschichten. S.W.B. 

Die meist gut geschichteten SiiBwasserfaunenschiefer sind vielfach ± bituminos. 
Mit der Zunahme der Bitumenfiihrung wachst gewohnlich auch ihr Inhalt an tierischen 
Resten (Zweischalern, Ostracoden) und vielfach auch an Fischen und Krustern. SiiB
wasserfaunenschiefer haben gewohnlich eine noch dunklere Farbe als die dunkelgrauen 
marinen Schichten und zeigen einen 
Stich ins Braunschwarze. Dagegen 
ist das Korn der SiiBwassertone meist 
etwas grober als das der feinkornigeren 
marinen Schiefertone; ihr Bruch ist 
auch weniger deutlich muschelig. 1m 
Gegensatz zu den marinen Schichten, 
die gewohnlich nur vereinzelte Tier
reste fiihren, bilden die SiiBwasser
faunenschiefer nicht selten richtige 
Muschelbanke, sog. "Muschelfloze" (s. 
Abb. 89) von 15 cm und mehr Mach
tigkeit. Sie bauen sich stellenweise aus 
Muschelsteinkernen auf, dielagenweise 
noch Kalkschalen besitzen. 

Abb. 89. SiiBwassermuschelschicht iiber FlOz Caroline der Zeche 
In bergtechnischer Hinsicht muB auf Constantin VI/VII. Aufn. KELLNER. 

das ungiinstige Verhalten der Schiefertone bei 
der Berieselung mit Wasser aufmerksam gemacht werden. Bekanntlich scheiterte die allgemeine Einfiihrung 
des Spiilversatzes in Westfalen unter anderem an dem stellenwcise in unerwiinschter Weise in Erscheinung 
tretenden Zerfall der Schiefertone sowie an dem starken Quellen des Liegenden in den Strecken der an 
Schieferton reichen Gesteinszonen, besonders in der Gaskohlengruppe. 

Hinsichtlich der Verwertung des Schiefertones ist noch folgendes zu bemerken: Sowohl innerhalb der 
Floze, wie Z. B. in der Flammkohlengruppe (KUKUK 1920), als auch im Liegenden einzelner F16ze treten an 
Eisenoxydul und Alkalien arme Tonbanke auf, denen wegen ihrer feuerfesten Eigenschaft eine wenn auch 
geringe wirtschaftliche Bedeutung zukommt. 1m iibrigen ist die umfangreiche Verwendung der im Wasser 
zerfallenden plastischen Schiefertone, besonders der Fett- und Gaskohlenschichten, zu Ziegeleizwecken so 
allgemein bekannt, daB an sie nur erinnert zu werden braucht. 

d) Sandschiefer. 
Durch Aufnahme von Sandkornchen gehen die Schiefertone ganz allmahlich in einen 

sandigen Schiefer tiber. Die aus ZweckmaBigkeitsgriinden vom westfalischen Bergmann 
gewahlte Bezeichnung "Sandschiefer" umfaBt auch noch eine Reihe petrographisch 
anders ausgebildeter Gesteine, wie Z. B. wechsellagernde dtinne bis diinnste Sandstein
lagen mit ebensolchen Schiefertonzwischenlagen (sog. Banderschiefer) und sehr diinn
geschichtete, stark sandige Schiefertone. Zur Gewinnung moglichst einfacher und schnell 
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vergleichbarer Schichtenprofile pflegt man im rheinisch-westfiUischen Bergbau auf den 
markscheiderischen Schichtenschnitten aile Gesteine, die weder als ausgesprochene 
Sandsteine noch als zweifellose Schiefertone anzusprechen sind, als " Sandschiefer" 

Abb.90. Sandschiefer mit Lagentextur. VerhaItnismaBig grobe 
QuarzkCrner, durch tonige Substanz verbunden, dazu Glimmer 

in schmalen Blattchen. MagerkoWenschichten der Bohrung 
Westfalen 22. Vergr. 25mal. Nic. +. Aufn. LEITZ. 

zusammenzufassen. Es versteht sich daher 
von selbst, daB diese lediglich aus prak
tischen Erwagungen geschaffene Bezeich
nung Anspruch auf wissenschaftliche Ge
nauigkeit nicht machen kann. 

Die Mineralkomponenten des Sand
schiefers bestehen neben Tonsubstanz 
wieder aus Kornern von Quarz, Muskovit 
(seltener Biotit), Orthoklas, Plagioklas, 
Dolomit, Kohle, Chlorit und Turmalin, 
die meist eine eckige Gestalt besitzen. 
rhre KorngroBe schwankt zwischen 2 bis 
0,02 mm (vgl. das Mikrobild, Abb. 90). 
Sandschiefer der vorgenannten Art finden 
sich in allen Schichtgruppen, besonders 
haufig aber in der unteren Gaskohle. Sie 
nehmen mit etwa 20 % am Gesamtaufbau 
der Sedimente teil. Kennzeichnend fur 
die Sandschiefer ist ihre meist vorhandene 
Pflanzenarmut, wenn man von dem 
haufigen Auftreten von "Hacksel" auf 
manchen Schichtflachen absieht. Fast 

ebenso selten beobachtet man aber auch tierische Reste im Sandschiefer, wenngleich 
ortlich in ihm auch SuBwassermuschelvorkommen sowie marine Reste, wie z. B. uber 
Floz Agir, festgesteilt werden. 

2. Eisensteine. 
Den anderen Sedimenten gegenuber ist der Anteil der ortlich als Leitgesteine der 

Steinkohlenformation anzusehenden Eisensteine an ihrem Aufbau nur sehr bescheiden. 
Hinsichtlich der petrographischen Beschaffenheit der entweder als reine Spateisensteine 
oder in Vermengung mit Kohle oder Ton auftretenden Eisensteine kann man unter
scheiden: 

Spateisensteine (verhaltnismaBig seltene, vorwiegend in Flozform auftretende, 
kristallinisch -kornige oder oolithische Eisensteine). 

Kohleneisensteine (in Floz- oder Bankform in allen Horizonten vorkommende, 
haufige Gesteine). 

Toneisensteine oder Spharosiderite (in vielgestaltigen Einzelgebilden, durchgehen
den Banken oder auch als Gerolle in Konglomeratzonen aller Kohlenhorizonte verbreitete 
Gesteine). 

Spateisensteine. Wegen ihrer Ahnlichkeit mit clem Kohlensanclstein diirften die 
Spateisensteine im Betriebe des Bergbaues wiederholt ubersehen sein. Das Gestein besteht 
aus gelbgrau bis braun gefarbtem, meist schleeht- oder ungesehiehtetem, kristallinisehem, 
bisweilen blasig-Ioeherigem oder kornigem kohlensaurem Eisenoxydul (FeC03) mit 25 bis 
40 % Fe. Entweder handelt es sieh urn ein fein- bis grobkorniges Gemenge spatiger Spat
eisensteinindividuen oder aber urn ein Gestein mit oolithisehem Aufbau, dessen spezifisehes 
Gewieht etwa 3,8 betragt. Das Vorkommen der Eisensteine ist entweder ein floz- oder 
ein knoilenartiges. Die bekannteste Lagerstatte liegt in den Magerkohlensehiehten, wo 
sie als "Hattinger Spateisenfloz" gebaut worden ist. Jedoeh beherbergen auch andere 
Horizonte Vorkommen von Spateisenstein, wie ieh aus eigener Ansehauung festgestellt 
habe. So sehlieBen gewisse Zonen der Fettkohlensehichten Spateisensteine in knolliger 
Form und oolithischer Struktur ein, wie z. B. das Liegende des Flozes 22 der Zeche 
Victoria (Lunen). 
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Von der linken Rheinseite haben WUNSTORF und KEGEL (1923) oolithische Spateisenvorkommen mit 
radialstrahligen Ooiden, aber nur mit grobem konzentrisch schaligem Bau, deren Struktur eine wesentlich 
andere wie z. B. die der jurassischen Minette ist, naher beschrieben. 

Kohleneisensteine. Weit haufiger als die Spateisensteine treten flozartig schwarze 
Kohleneisensteine ("blackband" in England) auf. Das matte, schwarze und dichte 
Gestein, das sich gegen das Hangende odeI' Liegende meist mit einem sehr deutlichen 
glatten Losen absetzt, hat einen schiefrigen bis flachmuscheligen Bruch. Von ahnlich 
aussehenden Gesteinen, wie gewissen Brandschieferpacken und Kennelschiefern, kann 
man den Kohleneisenstein unter Tage (unter anderem durch Ritzen mit dem Lampen
haken) an dem glanzenden und schwarzbraunen Strich sichel' und schnell erkennen. 
Nicht selten wird das Erz von Kltiften durchsetzt, die sich gelegentlich unter mindestens 
drei Richtungen schneiden (s. Abb. 91). Auf diesen finden sich bisweilen schOn kristalli
sierte Mineralien, wie KaIkspat, Bleiglanz und Schwefelkies. Das spezifische Gewicht 
wird vollig durch den Eisen
gehalt bedingt und betragt bei 
eisenreichen Al'ten 2,8-3. In 
weit groBeren Grenzen schwankt 
die Harte, und zwar zwischen 
4 und l. 

Bemerkenswerterweise sind 
die Kohleneisensteinvorkommen 
fast ausschlie13lich an Kohlen
floze gebunden, derart, daB sie 
sich ortlich aus diesen ent
wickeln. Kohleneisensteinfloze 
ohne Beziehung zu Flozen habe 
ich im Ruhrbezirk nie beob
achtet. Schon aus diesel' Fest
steHung ergibt sich, daB auch 
aIle Ubergange zwischen Kohlen
eisenstein, Kennelschiefer, Spat
eisenstein und Kohle, und zwar 
sowohl in der Senkrechten als 

Abb.91. Kohleneisenstein mit Schlechten in drei Richtungen. Eisensteinfloz 
der Zeche Friederika. S.W.B. Aus KUKUK: Gliickauf 1924. 

auch in der Waagerechten, vorhanden sind. Meist bildet der Kohleneisenstein flach linsen
formige Einlagerungen in der Flozkohle, die stellenweise eine Ausdehnung von vielen 
Hunderten von Metern haben konnen. Vielfach beobachtet man eine wiederholte Wechsel
lagerung von Eisenstein mit Kohle, und zwar sowohl mit Humuskohlen- als auch mit 
Kennelkohlenpacken, wie z. B. das von mil' (1920) naher beschriebene Kenneleisen
steinfloz (Q 1) del' Zeche Lohberg zeigt. 

Die meisten Kohleneisensteine sind lagenweise reich an fossilen Resten, die sich vorwiegend in den obersten 
Packen finden. In erster Linie kommen SiiBwasserfossilien, und zwar Vertreter der Gattungen Najadites, 
Carbonicola undAnthmcomya sowie Cypridinen in Betracht. Hier treten sie meist in stark verdriicktem Zustande, 
seltener mit kalkiger Schale oder verkiest, auf. Aber auch Pflanzenreste habe ich haufiger gefunden. Ebenso 
wie die Spateisensteine sind auch die Kohleneisensteine in deckgebirgsfreien Gebieten und in der Nahe des 
Ausgehenden durch die oxydierenden Tagewasser ± in Brauneisenstein umgewandelt. 

Mit dem Kohleneisenstein finden sich gelegentlich auch Phosphoritlagen und ·knollen vergesellschaftet, 
die moglicherweise auf Fischkoprolithen zuriickgehen, wie sie kiirzlich aus den Vereinigten Staaten beschrieben 
wurden. Soweit Beobachtungen vorliegen, scheinen die an SiiBwassermuschelresten reichen Phosphoritlagen 
den hangenden Teil der Eisensteinfloze zu bevorzugen. Der in seinem Aussehen dem Kohleneisenstein sehr 
ahnliche, meist aber etwas feinkornigere Phosphorit (mit einem Gehalt an phosphorsaurem Kalk bis zu 62%) 
beschrankt sich im allgeroeinen auf unregelmaBige, etwa 0,05--0,10 m machtige, nester· und linsenformige 
Anreicherungszonen im Kohleneisenstein. Sein spezifisches Gewicht schwankt zwischen 1,4 und 2,7. Wegen 
seines zwischen 10 und 30 % betragenden Gehaltes an P 205 hat man ihn friiher zur Darstellung von Super
phosphat verwandt. 

Auf das Vorkommen der einzelnen Kohleneisensteinfloze, die nach meinen Beobachtungen in allen Hori
zonten des Karbons auftreten, wird bei der stratigraphischen Untersuchung des Karbonprofils noch naher 
eingegangen werden. 

Toneisensteine (Spharosiderite). Toneisensteine finden sich in allen Hori
zonten, und zwar in den verschiedenartigsten Formen und Gestalten. Jeder Bergmann 
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kennt die in fast allen Schiefertonhorizonten - gleichgUltig ob mariner oder limnischer 
Natur - auftretenden, meist kleinen, aber auch groBeren knolligen Gebilde, die "Ntisse" 
der Bergleute. Besonders reich an ihnen erweisen sich die von Stigmarienappendices 
durchsetzten Wurzelboden der Floze. Stellenweise gehen die Einzelknollen ± unter 
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Abb. 92. Sich in einzelne Knollen aufHisende Toneisensteinlage. Abb. 93. Toneisensteinseptarien im hangenden Schieferton. 
Aus KUKUK: Gliickauf Bd.60. Aus KUKUK: Gliickauf Bd. 60. 

Aufgabe ihrer rundlichen Formen in backsteinartige Gebilde und weiter in geschlossene, 
ausgedehnte Toneisensteinbanke tiber (s. Abb. 92). 

Gleichfalls sehr haufige Erscheinungen stellen die bis 1 m Durchmesser erreichenden 
flachspharoidalen "Toneisensteinseptarien" dar, die vorwiegend an die im Hangenden 

Abb. 94. GroCe Toneisensteinkonkretion aus 
dem Steinkohlengebirge der Zeche Prosper III. 

Aufnahme der Zeche. 

der Floze gelegenen Schiefertonzonen gebunden sind 
(s. Abb. 93). 

Besonders groBe Gebilde dieser Art (s. Abb. 94) schmiicken 
oft die Rasenplatze der Zechenanlagen und sind dadurch der 
Allgemeinheit sehr bekannt geworden. 

Abb.95. Durch Schwundrisse entstandene prismatische Absonderungsformen 
einer Sphiirosideritseptarie aus dem Hangenden des FHizes Zollverein 3 auf der 

Zeche Consolidation II/VII. Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B. 

In petrographischer Hinsicht bestehen diese Geoden aus einem sehr feinkornigen bis dichten, graugelben 
Spharosiderit. Die Analyse einer gewohnlichen Toneisensteinknolle (Zeche Schlagel und Eisen) durch das 
Laboratorium der W.B.K. ergab: 80,00% FeC03, 18,00% Alz0 3 ; 1,00% 3 CaO· PzOs und 0,60% organische 
Stoffe. 

Vielfach ist das Innere der zuweilen noch von einer Schwefelkieshaut umgebenen Geoden von offenen 
und sich kreuzenden Kliiften und Rissen (Schwundrissen) durchsetzt. Hierdurch entstehen nicht selten 
unregelmaBig-prismatische Absonderungskorper. Die nicht ganz bis zur AuBenhaut reichenden offenen Kliifte 
dieser Septarien werden fast stets von gut kristallisierten Mineralien wie Kalkspat, Quarz, Spateisenstein, 
Schwerspat, Bitterspat, Schwefel- und Kupferkies, Bleiglanz und Zinkblende ausgefiillt (s. Abb.95). 

Ais weitere Sondererscheinung muB man die kluftlosen, fossilfiihrenden, kugeligen 
bis spharoidalen Geoden der marinen Schichten ansehen (s. Abb. 96). Zum Unter-
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schied von den bekannten, in del' Kohle eingebetteten, strukturzeigenden Dolomit
konkretionen, den sog. Torfdolomiten, sind sie von mil' als "Dachspharosiderite" ("roof
nodules" del' Englander) bezeichnet 
worden. Die mitunter aus mehreren 
kugeligen Gebilden (s. Abb. 97) be
stehenden Geoden unterscheiden sich 
von den gewohnlichen Toneisenstein
septarien zumeist schon auBerlich durch 
die zahlreichen ± deutlich ausgepragten 
und in del' Ebene del' Schichtung ring
formig verlaufenden Hohlkehlen und 
Oberflachenwiilste (s. Abb. 99), weiter 
abel' durch die mal'inen Tierl'este 
ihres Innel'en (s. Abb. 98). Auch be

Abb.96. Fossilfiihrende Toneisensteingeoden (Dachsphilrosiderite) in 
marinem Schieferton. Aus KUKUK: Gliickauf 1924. 

ziiglich del' Art del' Einbettung im Schiefel'ton besteht ein Untel'schied zwischen den 
geschlossenen Dachspharosideriten und den oben erwahnten kluftreichen Septal'ien. 

Werden diese von den Schiefertonschich
ten wie Fremdkorper schalenformig eingehiillt 
(s. Abb. 93), so liegen jene fast ungestiirt inner
halb der Schichten, die fast unmerklich durch 
die Rundgebilde hindurchgehen (s. Abb. 96). 
DemgemaB sieht man auch die in diesen Knollen 
auftretenden Fossilien fast stets in der Ebene 
der ehemaligen Schichtflachen angeordnet. 

1m iibrigen reihen sich die Dachspharo
siderite bald perlschnurartig aneinander, bald 
liegen sie in mehreren Reihen "auf Luke" iiber
einander. Besonders zahlreich und augenfiillig 
treten sie im marinen Schieferton des Hangenden 
der Floze Finefrau-Nebenbank, Sarnsbank und 
Hauptfloz in Erscheinung. 

Auch zerbrochene, gegeneinander verscho
bene und wieder verkittete Dachspharosiderite 
(s. Abb. 100) kommen vor. Die in den Knollen 

Abb.97. Mehrfach kugelig gestaltcte Toneisensteingeode aus dem 
Hangenden des FHizes Sarnsbank auf der Zeche Charlotte. '/. nat. Gr. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B. 

eingeschlossenen tierischen Fossilien bestehen vorwiegend aus Cephalopodenresten. Stellenweise sind die 
hohlen Kammern dieser KopffiiBler wieder mit Kristallgebilden aus dem Kalkspat der zersetzten Gehause

Abb.98. Toneisensteingeode mit zahlreichen fossil en Resten 
(Goniatiten) aus dem Hangenden des FHizes Sarnsbank. 

'/. nat. Gr. Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B. 

reste ausgekleidet. Gelegentlich verrat auch schon 
die Oberflache der Geoden durch das Herausragen 
del' Tierreste oder durch entsprechende Vertiefungen 

Abb. 99. Kreiseifiirmig gestaitete Geode aus dem Hangenden des 
FHizes Sarnsbank auf der Zeche Roland. 

'/. nat. Gr. Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B. 

ihren fossilen Inhalt. Verwittern die Knollen, so werden nicht selten korperlich gut erhaltene Fossilreste 
frei, welche die Schaustiicke palaontologischer Sammlungen bilden (s. Geologisches Museum der W.B.K.). 
Die weit seltener auftretenden Pflanzenreste, darunter auch Stigmarienrhizome, sind teils verkohlt, teils 
versteinert oder richtig inkrustiert. 

Kukuk, Geologie. 8 
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Abb.100. Fossilflihrende Toneisensteingeode mit verheiltem Querbruch aus 
dem Hangenden des Hauptfliizes auf der Zeche Alte Haase. 'I, nat. Gr. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B 

Abb.101. Eigentiimlich geformte Toneisensteinkonkretionen auS dem Hangenden 
des Fliizes Katharina. Zeche de Wendel. Aufn. FERRARI. 

Als eine besondere Art von Ton
eisensteinkonkretionen mochte ich 
die kurzlich von FERRARI (Zeche 
de Wendel) im Hangenden des 
Flozes Katharina aufgefundenen, 
scheibenformig gestalteten Ge
bilde bezeichnen, die in del" Mitte 
eine kreisrunde Vertiefung besitzen 
(s. Abb. 101). 

Sie gleichen in ihrer iiuBeren Form 
ganzden von JOR. WALTRER(l924) als 
"Augensteine" bezeichneten Kieselsiiure
konkretionen aus der lybischen Wiiste, 
wenn auch ihre Gesteinszusammen
setzung sowie ihre Bildungsgeschichte 
viiIIig von ihnen abweicht. 

Trotz ihres gelegentIich bis zu 45 % 
betragendenFe-Gehaltes kommt all diesen 
Sphiirosideriten schon wegen der Unregel
maJ3igkeit ihres Vorkommens und des im 
allgemeinen zu geringen Fe - Gehaltes 
eine wirtschaftIiche Bedeutung nicht zu. 

Eine ununterbrochene Reihe 
immer eisenarmerer, dafur ton
reicherer Gesteine fuhrt zu den 
sehr haufig vertretenen eisen
haltigen Schiefern und schlieB
lich zu Schiefertonen. 

3. Veranderung der Gesteine unter der Wirkung des durch 
Abbau entstehenden Gebirgsdruckes. 

Die ublichen Eigenschaften der Gesteine werden durch den unter Tage infolge des 
Abbaues wirksam werdenden Gebirgsdruck weitgehend verandert. Die sich unter anderem 
in der Verformung des Gefuges auBernden Erscheinungen konnen fUr den Bergbaubetrieb 
in vieler Beziehung, insbesondere im Hinblick auf die Unfallgefahr, von groBer Bedeutung 
werden. Der Umfang der diesen Erscheinungen zugrunde liegenden Vorgange und ihrer 
GesetzmaBigkeiten ist aber so groB, daB dieser Fragen hier nur ganz kurz gedacht werden 
kann (s. unter anderem SPACKELER 1929, BARTLING 1929, MATTHIAS 1930, HOFFMANN 
1931, WEISSNER 1932/34, STOCKE, HERRMANN und UDLUFT 1934/36). 

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, daB die durch den Gebirgsdruck wirksam 
werdende Anderung des Gesteinsverhaltens, in erster Linie hinsichtlich ihrer Elastizitat 
und Plastizitat, sowohl von der chemischen Zusammensetzung des Gesteins als auch von 
dem rein petrographischen Charakter (Gefuge, Tracht, Verband, Festigkeit) sowie von dem 
Verhalten gegen Warme und Wasser usw. wesentlich abhangig ist (s. unter anderem 
REICH 1927, MULLER 1930, KUHN 1931, SEIDL 1928/34, NEBELUNG 1933, UDLUFT 
1933 und ULLRICH 1936). Fur aIle anzustellenden technischen Prufungen der Gesteine 
sind daher eingehende chemische sowie petrographisch-mikroskopische Untersuchungen 
die notwendigen Voraussetzungen. 

Bedauerlicherweise haben die fiir diese Fragen (z. B. fiir die Elastizitiits- und Plastizitatsverhaltnisse 
der Gesteine des Ruhrreviers) in Betracht kommenden Priifungen in bezug auf das Druckleitungsvermogen 
Bowie auf Zug- und Druckfestigkeit der Gesteine erst teilweise solche Fortschritte gemacht, als daB sie schon 
heute abschlieBende Ergebnisse gezeitigt hatten. Immerhin lassen die auf Grund wissenschaftlicher und prak
tischer Untersuchungen der Karbongesteine abgeleiteten Erkenntnisse, insbesondere vom Standpunkt der Be
trachtung der Schichten als plattenformige Korper, schon die Festst.ellung einiger wichtiger GesetzmaBigkeiten 
zu (s. unter anderem STOCKE, HERRMANN und UDLUFT 1934/36). 

Es ergibt sich: AIle Gesteine, und zwar Sandsteine, Sandschiefer, Schiefer sowie 
Kohlen verhalten sich wie elastische Korper, wenn auch der Grad verschieden ist. Dem-
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entsprechend sind auch die Tonschiefer nicht mehr plastisch. Trockene Gesteine besitzen 
hohere Elastizitatsgrade als feuchte Gesteine. AuBerdem ist die Elastizitat urn so geringer, 
je groBer die Quarzkomponente ist. GroBe Bedeutung haben auch die Fragen der Ge
steinsfestigkeit, und zwar der Zug-, Schub- (Abscher-), Knick-, Biege- und Druck
festigkeit. Ganz allgemein ist die Festigkeit der trockenen Gesteine hoher als die der 
feuchten. Bezuglich der Zugfestigkeit sei erwahnt, daB nach NEBELUNG (1933) Schiefer
tone (der Gasflammkohlenschichten) sich urn 0,1 % dehnen lassen, ehe sie zerreiBen, 
d. h. daB sich eine Gesteinsplatte von 100 m Lange auf 100,10 m bruchlos dehnen bzw. 
sich urn 1,94 m in der Mitte durchbiegen kann. Die Druckfestigkeit der Gesteine 
steigt mit der Zunahme druckfester Mineralien (Quarz bis 3000 kg/cm2 gegenuber Feld
spat mit 1200-1700 kg/cm2). DemgemaB haben Schiefertone eine geringere Druckfestig
keit als Sandsteine. Auf Einzelheiten wurde schon bei der Beschreibung der Gesteine 
eingegangen. Die Sch u b - oder Scher
festigkeit der Gesteine solI rd. 1/15 

der Druckfestigkeit betragen. Auch die 
Biegefestigkeit solI urn ein Viel
faches geringer als die Druckfestigkeit 
sein. tiber die Knickfestigkeit der 
Gesteine scheinen noch keine aus
reichenden Ergebnisse vorzuliegen. 
Wichtig ist auch die A ufnahmefahig
kei t der Gesteine an Wasser. Sie 
erreicht ein urn so groBeres MaB, je 
toniger das Gestein ist, und zwar andern 
sich Tongesteine nach Aufnahme von 
35-40 Volumenprozent Wasser sehr 
erheblich. Durch Wasseraufnahme wird 
insbesondere die Verformbarkeit bei 
den Tonschiefern gesteigert. 

Viele ungeschieferte Tongesteine zerfallen 
bei Wasseraufnahme in kleine Spaltungsstiicke. 
Auch das Liegende der Fli:ize, das sog. "Wurzel
bett", zerbriickelt durch Aufnahme von Wasser 
und geht bei starkerer Wasseraufnahme in 

Abb.102 Wirkung des Abbaues des FlOzes Albert auf sohlig geiagcrte 
Schicfertonschichten illl Hangenden. Zecbe Dahlbusch I/VIII. 

Anfn. STAcBACH. 

plastischen Ton iiber. Stellenweise zerfiillt auch der Sandschiefer durch Sprengwirkungen des aufgenommenen 
Wassers. 1m einzelnen wird das Eindringen des Wassers durch die Kapillarwirkung der Pflanzenreste und 
Verwitterung eingelagerter Mineralien (wie Schwefelkies und Markasit) erleichtert. Durch Aufliisung des 
Bindemittels kann sogar eine viillige Verwitterung der Gesteine entstehen, derart, daB unter Mitwirkung des 
Gebirgsdruckes der Steinfall vermehrt wird. Ob durch \Vasseraufnahme auch das Quellen des Liegenden 
infolge VolumenvergriiBerung des Gesteins gesteigert zu werden vermag, wie man fruher annahm, ist nicht 
bewiesen (s. auch TERZAGHI 1925). Vielmehr muB diese Erscheinung nach neueren Untersuchungen auf 
Gebirgsdruck auf das durch Adsorptionsdruck zersprengte und durch Wasseraufnahme weicher gewordene 
Gestein zuriickgefiihrt werden. 

SchlieBlich ist auch die Austrocknung del' Gesteine von Bedeutung. Sie kann durch 
Schwinden del' Masse und Bildung von Trockenrissen den Schichtenzusammenhang 
lockern. 

Durch Wirkungen des Abbaudruckes konnen auch im unmittelbaren Nebengestein 
del' Floze Veranderungen del' ungestorten Ablagerung entstehen, welche den durch ge
birgsbildende Vorgange erzeugten sehr ahnlich sind. Beispielsweise zeigen die Floze 
bzw. die Hangend- und Liegendschichten nicht selten deutlich ausgepragte Sattel und 
Muldenbildungen, die rein tektonischen Falten vollig entsprechen (s. Abb. 102 u. 103). 

Eine besonders wichtige Erscheinung des Gebirgsdruckes infolge Abbaues sind die 
- wie in anderen Kohlenbezirken auch im Ruhrgebiet - nicht seltenen Gebirgs
schlage. Sie auBern sich meist unvermutet durch Abplatzen groBerer Kohlenschalen, 
Herauswurf groBerer Mengen von Feinkohlen und Staub unter heftigem Knall (LINDE
MANN 1926, SPACKELER 1928, 1931/32, HOFFMANN 1931, WEISSNER 1932, FRITZSCHE und 
GIESA 1935, KOPLITZ 1935). Ihr Auftreten wird nur dort beobachtet, wo machtige 

8* 
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kompakte Sandsteinbanke von hoher Druckfestigkeit (FLEISCHER 1935) und groBem 
Elastizitatsmodul (MULLER 1930) auftreten, wie beispielsweise in del' unmittelbaren Nahe 
del' Floze Neufloz, Finefrau, Sonnenschein, Dickebank, Prasident und Bismarck. Anderer

Abb. 103. Sattelfiirmige Aufwiilbung von Sandschicfcrschichten ineinem Querschlag alsFolge 
des Abbaues des unterhalb gelegenen FlOzes Ida. Zeche Dahlbusch I /VIII. 

Aufn. STAUBACH. 

seits hat man Gebirgs
schlage auch beimAbbau 
yon Flozen mit bieg
samem Hangenden, die 
mit del' Hacke geschramt 
werden, festgestellt. 

Nach KOPLITZ (1935) 
braucht del' Sandstein 
nicht einmal das un
mittelbare Hangende des 
Flozes zu bilden. Bei 
gleicher Ausbildung des 
Hangend- und Liegend
gesteins sind die Ge
birgsschlage urn so star
ker. Ferner spielen so
wohl die Teufe wie das 
Einfallen (flach bis 25°) 
eine Rolle. Die Haupt
gefahrenpunkte del' Ge-
birgsschlage stellen die 

stehengebliebenen Restpfeiler odeI' Kohleninseln dar. Abet auch in del' Nahe des Alten 
Mannes odeI' von Spannungsgebieten, in Breitaufhauen, ja sogar im frischen Felde treten 
sie auf. Die Ursache diesel' Erscheinungen hat man im Gebirgsdruck infolge von Abbau
wirkungen zu sehen, wobei ihr Sitz odeI' Herd das Gesamthangende, die aus]osende Kraft 
die Schwerkraft ist. 

4. Die Kliifte des Nebengesteins. 
Bekanntlich werden die Gesteine des Karbons auBer von Verwerfungen auch noch 

von zahlreichen anderen Kliiften ("Diaklase" und "Paraklase") durchsetzt. 
Wie Beobachtungen iiber Tage zeigen, ist das Einfallen diesel' Kliifte im Durch

schnitt ziemlich steil (70-90°). Meist andert es sich etwas beim Ubergang von einer 
Gesteinsart in die andere. Ebenso kann auch das Streichen del' Kliifte beim Ubergang 
von einer Gesteinsart in die andere, z. B. von Sandstein in Schieferton, wechseln. Waage
rechte Kliifte werden selten beobachtet. AIle diese Kliifte zerlegen das Gestein in eine 
Reihe polyedrischer, ± groBer Blocke, wie jeder AufschluB in einem Sandsteinbruch zeigt. 
Am haufigsten sieht man Kliifte, die rechtwinklig und parallel zur Druckrichtung, 
d. h. auch zum Streichen del' Gebirgsschichten verlaufen. Es folgen die herzynisch 
streichenden Kliifte (parallel zur laramischen Querbeanspruchung). Del' Rest entfallt 
auf die unter anderem mit den Diagonalverschiebungen und Deckelkliiften in genetischem 
Zusammenhang stehenden Kliifte, d. h. auf solche, die parallel zu den Blattern und senk
recht zu den letzteren stehen. 

Glatte Kluftflachen iiberwiegen. Bisweilen lassen sich auf den Kliiften parallel zur 
Richtung del' Verschiebungen und rechtwinklig zu den sog. Deckelkliiften "Rutsch
streifen" feststellen. Vielfach sind die das Nebengestein (mitunter auch die Kohle) durch
setzenden Kliifte mit einer weiBen Mineralsubstanz erfiillt, weshalb sie, wie schon oben 
erwahnt, seit altersher vom praktischen Bergmann allgemein als "Kalkschnitte" bezeichnet 
wurden. Tatsachlich handelt es sich abel' in del' Ausfiillungsmasse meist nicht urn "Kalk", 
sondern urn ein feinschuppiges weiBes Mineral, und zwar urn einen "Kaolinit" (Pholerit), 
dessen Bildungsgeschichte noch nicht ganz klarsteht. Bisweilen hat sich auf den Kliiften 
abel' auch Kalk, Dolomit odeI' Gips ausgeschieden. Da nach meinen Beobachtungen 
bestimmte Mineralausscheidungen kennzeichnend fiir gewisse Arten von Dehnungs-
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kluften zu sein scheinen, mag es nicht ganz ausgeschlossen sein, die spezifische Art der 
Klufte an der Mineralausfullung wieder zu erkennen. Endgultiges laBt sich jedoch erst 
sagen, wenn die Untersuchungen zur Klarung dieser Frage zum AbschluB gekommen 
sind. Jedenfalls ist der Abstand dieser Klufte sehr verschieden. Er ist groBer beim Sand
stein, enger im Schieferton. Auch das Altersverhaltnis der verschiedenen Klufte hat 
noch nicht befriedigend geklart werden konnen. NaturgemaB steht es aber in engster 
Beziehung zum Alter der die Klufte hervorrufenden Druckbeanspruchungen. Bezuglich 
alIer weiteren Einzelheiten sei auf die Beitrage von OBERSTE-BRINK (Abschnitt X) 
und SCHRODER (Abschnitt XX) verwiesen. 

5. Geothermische Tiefenstufe. 
Feststellungen uber Zunahme der Gesteinstemperatur nach der Teufe haben neben 

dem theoretischen Werte auch eine groBe praktische Bedeutung, da sie fill die Erkenntnis 
der bergbaulich moglichen Abbautiefen wertvolle Unterlagen bieten. Wie neuere Unter
suchungen im Ruhrrevier gelehrt haben, betragt das ubliche MaB, die "geothermische 
Tiefenstufe" (das ist diejenige Tiefendifferenz, bei der innerhalb der neutralen Zone die 
Temperatur urn 1° C steigt), nicht wie ublich 33 m je 1° C, sondern schwankt zwischen 
26 und 30 m, ganz im Gegensatz zu der fur das Devon des Rheinischen Schiefergebirges 
festgestellten Tiefenstufe von 45 m (QUIRING 1936). 

Aus den zahlreichen, allerdings noch nicht ganz systematisch vorgenommenen Mes
sungen, die durch OBERSTE-BRINK (1934) auf den Zechen der jetzigen Gelsenkirchener 
Bergwerks-A.G. veranlaBt worden sind, ergibt sich, daB die Zunahme der Warme nach 
der Tiefe keine gleichmaBige ist. Vielmehr betragt diese Stufe in Teufen mit mehr 
als 600 ill rd. 27 - 28 m; in geringeren Ticfen (weniger als 600 m) rd. 30 m. Weiter wurde 
festgestellt, daB das AusmaB der Stufen im allgemeinen im W kleiner als im 0 ist. 

Diese Erscheinungdftrfte vielleicht darauf zuriickzufiihren scin, daB im W hanfiger als im 0 heiBe Solen 
zusitzen. Auch im Rheinischen Schiefergebirge sinkt die geothermische Tiefenstufe in Thermalgebieten (Grube 
Merkur bei Ems) auf 23 m. In vielen Fallen zeigen sich jedoch erhebliche Abweichungen von den genannten 
Mittelwerten. Beispielsweise bewegen sich die Grenzwerte fiir Teufen mit mehr als 600 m zwischen 21 m im W 
(Zeche Beeckerwerth) und 41 m in der ~1itte (Zeche Dannenbaum). 

Jedenfalls lassen sich hieraus fur den W hinsichtlich der Gebirgstemperaturen III 

groBeren Teufen im allgemeinen ungunstigere Verhaltnisse als fur den 0 herleiten. 

B. Die Tierwelt. 

1. Die marinen Fossilien im Oberkarbon Nordwestdeutscblands. 
Von Professor Dr. HERMANN SCHMJDT-Giittingen. 

a) Allgemeine Ubersicht. 
Meeresablagerungen gingen unseren Steinkohlenbildungen voraus, und erneute 

Einbruche des Meeres haben die zunachst noch haufigen, spater seltenen marinen Leit
schichten gebildet. Die tierischen Versteinerungen zeigen uns, daB nahezu jedes neue 
Vordringen des Meeres eine etwas geanderte Fauna verbreiten half. Daher ist es bei 
hinreichendem Material moglich, aus Fossilfunden die stratigraphische Lage eines marinen 
Horizontes zu erkennen. 

1m Unterkarbon wurden einerseits Alaun- und Kieselschiefer, andererseits Kohlen
kalke abgelagert. 

1m alteren Oberkarbon, dem Namur, zeigt das Flozleere Westfalens im Uberwiegen 
der Grauwacken und Sandsteine deutlichen EinfluB des Landes. In seinem schon der 
Magerkohle zugehorigen obersten Abschnitt unterscheiden wir bcreits bestimmte Uber
flutungen: zunachst eine Gruppe von solchen im Bereich des Hinnebecke-Flozes, dann 
je eine liber Hauptfloz und uber Schieferbank. 

Dem unteren Westfal sind die marinen Schichten uber Sarnsbank, uber Finefrau
Nebenbank, die Gruppe der Girondelle-Schichten sowie der PlaBhofsbank-Horizont 
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zuzurechnen. Das mittlere Westfal beginnt mit dem Katharina-Horizont, das obere 
Westfal mit dem Agir-Horizont. Diese beiden Einheiten besitzen nur je eine marine 
Schicht. 

1m allgemeinen ist aus dem Zuriicktreten der Bodentiere gegeniiber den freischwim
menden Goniatiten zu schlieBen, daB es sich urn ruhige, nicht allzu flache Meeresteile 
gehandelt hat. Wie heute in einigen Becken der Ostsee durch freie Kohlensaure in dem 
schlecht durchliifteten Bodenwasser Kalk aufgelost wird und von den Muscheln nur diinne, 
leicht verdriickbare Hautchen iibrigbleiben, so diirfte es auch damals gewesen sein: wir 
diirfen also annehmen, daB unsere ruhigen Gewasser auch abgeschlossen und schlecht 
durchliiftet waren. Nur ausnahmsweise hat eine bessere Durchliiftung das Gedeihen 
zahlreicher Bodentiere und die Erhaltung von Kalkschalen zugleich ermoglicht. 

b) Unterkarbon. 
Siidengland, Nordfrankreich, Belgien und das Niederrheingebiet waren ebenso wie 

der groBere Teil Asiens und Nordamerikas im Unterkarbon Bildungsstatten des "Kohlen
kalks". Hiergedieh ein reiches Leben von Bodentieren, insbesondere auch von Korallen. 

1m Sauerland, im Harz und in den Sudeten herrschte in dieser Zeit die "Kulm"
Fazies, gekennzeichnet durch geringmachtige Schiefer mit Goniatiten der Gattung 
Glyphioceras und der Muschel Posidonomya becheri. Es wird angenommen, daB es sich 
hier urn ein ruhiges Nebenmeer handelte; die Gehause der Goniatiten wurden gleich
maBig verstreut, und ein reicheres Bodenleben konnte sich nicht entfalten. 

Die Leitgesteine der Glyphioceras-Stufe heiBen oft Posidonienschiefer wegen der Haufigkeit und weiten 
Verbreitung von Posidonomya becheri. Sie ist schief-eiformig, von konzentrischen Anwachswellen bedeckt. 
Der Wirbelliegt etwas vor der Mitte des geraden SchloBrandes, dessen Enden stumpfwinklig an Vorder- und 
Hinterrand grenzen. Die flachen Partien in der Nahe dieser Winkel, die man als Vorder- und Hinterohr be
zeichnet, sind bei sonst ahnlichen Formen des Oberkarbons stets anders ausgebildet. Ich kann daher den 
Angaben nicht zustimmen, daB Posidonomya becheri auch in der Magerkohle noch vorkame. 

c) Das untere Namur. 
Teile der "hangenden Kulmtonschiefer" zwischen Elberfeld und Menden einerseits, 

die Grauwacken des Arnsberger Waldes andererseits gehoren einer erdgeschichtlichen 
Einheit an, die erst seit wenigen Jahren bekannt geworden ist. Grundlegend hierfiir 
waren die Untersuchungen BISATs in England, der eine Zonenfolge nach Goniatiten aus 
den Gattungen Eumorphoceras und Homoceras aufstellen konnte. Ein Teil dieser Zonen 
ist in derselben Reihenfolge auch bei Aachen und im Sauerland gefunden worden. 

Der Typus der Gattung Eumorphoceras ist das amerikanische E. bisulcatum GIRTY, das auch in England, 
Belgien und Westfalen vorkommt. Stratigraphisch bezeichnet diese Art zusammen mit ihrem Vorlaufer 
E. pseudobilingue BrsATs E.-Stufe, welche nur dem untersten Teil der bisher in Dcutschland (C. SCHMIDT 1924, 
H. SCHMIDT 1925, C. HAHNE 1929) angenommenen Eumorphoceras-Stufe entspricht. Es ware nicht unrichtig, 
wenn wir auch ferner Eumorphoceras in weiterem Sinne verwenden und das verwandte Reticuloceras des Floz
leeren als Untergattung betrachten wiirden. Indessen hat sich Reticuloceras heute schon so weit eingefiihrt, 
daB ich es im Sinne der Verstandigung fiir richtig halte, den Gattungsnamen Eumorphoceras nur noch in der 
engeren Bedeutung zu gebrauchen. 

Es handelt sich dann um Goniatiten mit berippter Jugendform (wichtigstes Merkmal fiir Oberkarbon
Goniatiten iiberhaupt), mit kraftigem auBerem Seitenvorsprung der Anwachsstreifen und mit breit geoffnetem 
AuBenlobus. 

Die Gattung Homoceras umfaBt Goniatiten mit knotchentragender Jugendform, breiter Miindung und 
vorgezogenen, nur im Alter eine AuBenbucht tragenden Anwachsstreifen. Typische Formen (beyrichianum 
von Chokier) liegen oberhalb von Eumorphoceras, etwas primitivere Arten (Cravenoceras BtSAT) finden sich 
mit Eumorphoceras zusammen. 

d) Das mittlere Namur. 
Das Flozleere etwa der Gegend von Hagen entspricht stratigraphisch ungefahr der 

Reticuloceras-Stufe. Nach den Arten inconstans, reticulatum, bilingue und superbilingue 
wurden vier Zonen (IX-b) unterschieden. Nach WRIGHT und HAHNE (1929) ist die letzte 
Art noch zu teilen: das eigentliche superbilingue gehort in die Gastrioceras sigma-Zone 
der Magerkohle, wahrend das oberste Flozleere vorwiegend metabilingue fiihrt. An den 
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sparlichen Fundstellen tiberwiegen diese Goniatiten zahlenmaBig sehr stark, andere 
Goniatiten und Muscheln, wie Pterinopecten und Posidoniella, sind nicht haufig. Als 
Einzelfunde sind noch Fische zu erwahnen (ALDINGER 1931). StiBwassermuscheln 
und Pflanzen in anderen Schichten des Flozleeren zeigen uns, daB bereits ein Wechsel 
zwischen Land und Meer vor sich ging. 

Reticuloceras ist dem Eumorphoceras ahnlich, hat jedoch einen schmalen, steilwandigen AuBenlobus. 
Sein Altersstadium zeigt eine zugescharfte AuBenkante. 

e) Das obere Namur. 
Die marinen Horizonte urn Floz Hinne becke. 

Von L. CREMER und C. SCHMIDT sind in der untersten Magerkohle verschiedene marine 
Schichten unterschieden worden, indessen lassen sie sich im einzelnen weder auf groBe 
Streeken verfolgen, noeh naeh ihrem. Fossilinhalt unterseheiden. N aeh dem V organg 
WISSELMANNs (1914) beschranke ieh mich 
darauf, sole he Vorkommen annaherungs
weise auf den marinen Horizont tiber Floz 
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Abb. 104. Reticuloceras 8uperbilingue Brs. Zeche Kiinigsborn, 

300 m unter FlOz G. S.W.B. 

'1em' 

Abb. 105. Gastrioeeras rurae. FlOz Hauptfliiz, Zeche 
Herbeder Steinkohlenbergwerk. S.W.B. 

Hinnebeeke zu beziehen. Das haufigste Fossil ist Reticuloceras superbilingue (s. Abb. 104), 
vereinzelt findet sich daneben Gastrioceras sigma WRIGHT (unverdrtickt von Z. Konigs
born, 300 m unter Hauptfloz), das in England die erste Gastrioceras-Zone kennzeichnet. 
Trotz naher Beziehungen zum Flozleeren sind wichtige Anderungen eingetreten: die 
ersten Kohlenfloze traten auf, sie haben ja die Zurechnung zur Magerkohlengruppe ver
anlaBt. Geandert haben sich aber auch die marinen Schichten. Sie sind nicht mehr 
alaunschieferartig, und ihre Fauna ist erheblich reieher geworden. So sind zwei Arten 
von Schnecken, Litorina obscura und Bellerophon sp., nur hier £estgestellt worden. 
Muscheln, wie Solenomya primaeva und eine Reihe von Nuculiden treten zum ersten Male 
auf, wahrend Pterinopecten elegans schon im Flozleeren vorhanden war. Besonders lehr
reich sind die haufigen Crinoidenstiele, welche in den nachfolgenden Horizonten fehlen. 
Bei der groBen Empfindlichkeit der heutigen Echinodermen gegen Anderungen des 
Salzgehaltes wird man annehmen duden, daB der volle Salzgehalt des offenen Meeres 
vorhanden war, wahrend man fUr die spateren Meereseinbrtiche mit etwas verminderten 
Salzgehalten rechnen darf. 

Reticuloceras superbilingue geht hinauf bis 50 m unter Hauptfloz (Zeche Margarete; das von C. SCHMIDT 
T. 14, F. 1 abgebildete Exemplar, dessen genaue Lage damals nicht bekannt war). Den Beschreibungen ist 
hinzuzufiigen, daB der Laterallobus, der schon bei bilingue nur wenig zugespitzt war, am Grunde gerundet 
ist. Ein Stuck der Bochumer Sammlung, 300 m unter Hauptfliizauf Zeche Konigsborn gefunden, laBt das 
deutlich erkennen (Abb. 104). 

Der marine Horizont tiber Hauptfloz. 
Viel besser laBt sich der marine Horizont tiber Hauptfloz verfolgen, von dem schon 

L. CREMER zahlreiche Fundpunkte angegeben hat. Goniatitenreste mit Gitterskulptur 
finden sich in Mengen. Auch Orthoceren und Nautiliden treten jetzt in einiger Mannig-
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faltigkeit auf. Von Schnecken beginnen Loxonema acutum und Litorina oblonga, beide 
nicht haufig. Unter den Muscheln ist Posidoniella mit verschiedenen Arten von hier ab 
wieder haufig, Pterinopecten ist nicht selten in einer neuen Unterart von primigenius. 

Es fehlt eine Reihe von bodenbewohnenden Muscheln und Schnecken, die in den 
meisten iibrigen Marinschichten vorkommen, wahrend die Zahl der Tiere mit Schwimm
vermogen groBer ist als sonst. Es diirfte sich also um ein nahrungsreiches, schlecht durch
liiftetes Gewasser gehandelt haben. 

Gastrioceras rurae SCHM. (Abb.l05), Gastrioceras martini SCHM. und Agastrioceras carinatum FRECH kommen 
nebeneinander vor, sie lassen sich nur an ausgewachsenen, unverdriickten Exemplaren gut unterscheiden. 
Besonders klar treten die von C. SCHMIDT beschriebenen Unterschiede an dem schiinen Material der Bochumer 
Sammlung von Zeche Herbeder SteinkoWenbergwerk hervor, das damals noch nicht vorhanden war. 

Das englische Gastrioceras cancellatum BISAT hat eine etwas dichtere Skulptur und kommt mit Reticuloceras 
superbilingue zusammen vor, wahrscheinlich ist es ein wenig alter als unsere Hauptfliizfauna. 

Agastrioceras wird als neuer Gattungsname vorgeschlagen fiir carinatum FRECH, das bisher meist als 
Eumorphoceras genannt wurde. Es hat zwar die Altersform mit Reticuloceras gemeinsam, ist aber im iibrigen 
naher mit Gastrioceras verwandt und wahrscheinlich von anderer Herkunft als Reticuloceras. Definition: 
In der Jugend wie Gastrioceras, im Alter aber wird die AuBenseite zugescharft, wie im Davisistadium von 
Reticuloceras, sie ist also nicht bauchig (Wortsinn des Namens Agastrioceras). 

Der marine Horizont iiber Schieferbank. 
Obgleich nur ein Sandstein und ein Floz dazwischen liegt, laBt sich die Schieferbank

fauna von der Hauptflozfauna unterscheiden. Die Lebensbedingungen fiir die Boden
tiere sind giinstiger geworden, deshalb treten jetzt auch drei Arten von Bellerophontiden 
auf: Euphemus urf,i, Bucania moravica und B. vitriana; eine Pleurotomaria (atomaria) 
ist nicht selten. An Muscheln erscheinen wieder Leda attenuata und Nucula luciniformis. 
Stellenweise sollen auch Brachiopoden vorkommen (WISSELMANN 1914). 

Aber auch da, wo ahnliche Lebensbedingungen herrschten wie zur Hauptflozzeit, 
- eine Lage im Silscheder Bahneinschnitt zeigt fast nur Goniatiten und Pterinopecten -
lassen sich bei genauerer Betrachtung Unterschiede feststellen. 

Bei den Nachkommen von Gastrioceras rurae, die als G. aff. crenulatum bestimmt werden kiinnen, tritt 
die Spiralsknlptur zuriick, wahrend die Anwachsstreifen breiter und kraftiger werden. Was die Dichte der 
Anwachsstreifen betrifft, passen unsere Hauptfliiz- und Schieferbankarten zwischen die in England und Belgien 
als Zonenfossilien angesehenen Arlen cancellatum einerseits, crenulatum und cumbriense andererseits hinein. 
Bei etwa 15 mm Durchmesser kommen auf 5 mm Umfang fiir 

crenulatum + cumbriense 10 + 4 Anwachsstreifen 
aff. crenulatum (Schieferbank) 14 
rurae (Hauptfliiz). . . . . . 25 
cancellatum. . . . . . . . . 40 

Neben Gastrioceras aff. crenulatum kommt im Schieferbankhorizont auch Agastrioceras carinatum noch haufig 
vor, dessen Skulpturdichte mit der von Gastrioceras rurae iibereinstimmt. 

f) Westfal A. 
Die marinen Horizonte iiber Sarnsbank. 

Der Sarnsbank-Horizont ist vielfach schon an seinen kalkigen goniatitenfiihrenden 
Geoden zu erkennen. Seine Goniatiten haben keine Spiralskulptur an der AuBenseite; 
es handelt sich um Gastrioceras subcrenatum (enggenabelt) und G. listeri (weitgenabelt). 
Ais Seltenheit liegt Homoceratoides cf. jacksoni BISAT von Zeche Victoria vor (Bochumer 
Sammlung), das bisher nicht aus Deutschland bekannt war. Fischreste kommen wiederum 
vereinzelt vor, Pterinopecten ist nicht selten. Sonst ist die Sarnsbank-Fauna sehr arm, 
Leda attenuata, Nucula luciniformis, die Bellerophontiden und Pleurotomaria fehlen wieder. 

Eine 50 m hoher gelegene Fossilschicht fiihrt eine wesentlich andere Fauna. 
C. SCHMIDT hat sie deshalb als einen besonderen marinen Horizont behandelt, mit der 
Bezeichnung ,,40 m unter Mausegatt". Es bleibt aber moglich, daB auch das Mittel 
zwischen beiden marin ist, so daB sie zusammen eine marine Gruppe von ungewohnlicher 
Machtigkeit bilden wiirden. Wir finden hier eine reiche Brachiopodenfauna mit Pro
ductus, Chonetes und Schizophoria resupinata. Die Muscheln bereichern sich um hetero
donte Formen wie Schizodus antiquus und Protoschizodus axiniformis. Bei den Schnecken 
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sind die Bellerophontiden wieder haufig. Stellenweise wurden auch Crinoidenglieder ge
funden. 1m Gegensatz zu den iibrigen marinen Schichten sind die Kalkschalen erhalten. 
So ergibt sich, daB ein normal durchliifteter Meeresboden 
vorlag, ohne SauerstoHmangel und ohne freie Kohlensaure. 

Pterinopecten primigenius LDWG. (Abb. 106) ist der haufigste Begleiter 
von Gastrioceras subcrenatum. Sein UmriB ahnelt einem Quadrat, bei dem 
die vordere untere Ecke starker, die hintere weniger abgerundet ist. Die 
Vorderohren sind im Gegensatz zu papyraceus kraftig ausgeschnitten, die 
Tiefe ihres Ausschnittes betragt links 1/6, rechts 1/3 der Ohrliinge; sie tragen 
nur 3-5 starkere Rippen. 

Brachiopoden der Gattung Productus kommen bei uns regelmaBig 
nur 40 m unter Mausegatt und im Agir-Horizont vor. (Das Vorkommen 
vom PlaBhofsbank-Horizont, von dem WEHRLI 1931 berichtet hat, macht 
eine Ausnahme.) Productus carbonarius KON., der bei Lottringhausen 

Abb. 106. Pterinopecten primigeniu8 
LDWG. Obere Haifte beider Klappen 
Sarnsbank·Horizont, Zeche Walfisch. 

S.W.B. 

gefunden wurde, tragt eine sehr dichte Netzskulptur. Die feinen Rippen, die am Saum nicht mehr von 
Anwachsringen gekreuzt werden, sind mehr als 70 an Zahl. Neben dieser Art kommen mindestens zwei 
andere Arten mit groberen Rippen vor. Die Productiden des Agir-Horizontes tragen zwar auch eine Netz
skulptur (Untergattung Dictyoclostus), sind aber schon in den Wolbungsverhaltnissen wesentlich anders. 

Der marine Horizont iiber Finefrau-Nebenbank. 

Der marine Horizont mit Gastrioceras kahrsi WDK. (? = circumnodosum FOORD) 
fiihrt nordostlich Dortmund nur Lingula und die Muschel Edmondia laminata (WEHRLI 
1931). Bei Essen, bei Aachen und dazwischen ist er reich an Goniatiten, aber arm 
an Muscheln und Schnecken. Nur eine kleine Posidonomya mit deutlichem Vorderohr 
ist etwas haufiger. Posidoniella minor und sulcata kommen vor, jedoch kein Pterinopecten, 
soweit bisher festzustellen war. Bei den Goniatiten wird A nthracoceras , der schon bisher 
nirgends fehlte, erheblich haufiger. Auch Orthoceren sind nicht selten, es liegen vier 
Arten vor, von denen O. undatum am haufigsten ist. 

Die Gastrioceraten dieses Horizontes wurden nach den Funden von der Villa Hiigel von WEDEKIND 
als G. kahrsi beschrieben, spater wurden sie von mir mit G. circumnodosum FOORD aus lrland vereinigt. Seither 
hat sich aber herausgestellt, daB eine ebenfalls hergerechnete oberschlesische Form zu Cravenoceras gehort 
und es wird zweifelliaft, ob der irische Name in dem damaligen umfassenden Sinn gebraucht werden darf. -
Gastr. kahrsi unseres Finefrau-Nebenbank-Horizontes ist auch bei Aachen gefunden worden. An ihren vorwiiorts 
gebogenen, erst im Alter mit einer AuBenbucht versehenen Anwachsstreifen ist diese Art gut zu erkennen. 

Die marinen Girondelle-Horizonte. 

H. WEHRLI hat vier marine Girondelle-Horizonte nordostlich Dortmund untersucht. 
Eine etwas reichere Fauna fand er nur iiber Girondelle 8. Pterinopecten fehlt wiederum, 
dieses Mal fehlen nahezu auch die Goniatiten. Dafiir konnten acht verschiedene Arten 
von Muscheln festgestellt werden, darunter M yalina, N ucula und Edmondia. Die Schnecken 
sind mit drei Arten Bellerophontiden auch wieder besser vertreten. 

Der marine Horizont iiber PlaBhofsbank. 

Dieser Horizont fiihrt wieder Goniatiten, allerdings meistens nur Anthracoceras 
vanderbeckei. Pterinopecten papyraceus tritt in seiner typischen Form auf. Sehr kleine 
spitze Gehause der Schnecken Loxonema und Litorinella sind haufig, die Bellerophon
tiden fehlen. Stellenweise konnten auch Brachiopoden der Gattung Productus festgestellt 
werden (WEHRLI). 

Gastrioceras amaliae n. sp. Es liegt nur stark verdriicktes Material vor. Als Holotyp wird das in Abb. 108 
dargestellte Bruchstiick angesehen. Dieses Stiick als das einzige, welches nicht von der Seite her verdriickt ist, 
laBt auf eine recht breitmiindige Gestalt schlieBen. Die Nabelweite ist auf 1/4 Durchmesser zu schatzen. Die 
Nabelkante tragt pro Umgang etwa 12 schwache Knoten, die sich nicht gegen die Flanken hin ausdehnen. 
Die Anwachsstreifen sind sehr fein, ohne Lupe nicht erkennbar, die AuBenseite tragt eine noch feinere Spiral
streifung. 1m Verlauf der Anwachsstreifen zeigt sich eine geringe Seitenbucht, ein breiter auBerer Seiten
vorsprung und eine ungewohnlich tiefe AuBenbucht: bei 20, 25 und 55 mm Durchmesser betragt die Tiefe 
dieser AuBenbucht 7, 8 und 15 mm (also fast 1/3 des Durchmessers); ihre Breite ist dabei schatzungsweise 
mit 8, 10 und 24 mm anzugeben. 
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Eine gewisseAhnlichkeit besteht mit demin Englandetwa zurZeit unseresAgir.Horizontes vorkommen
den G. aff. globulosum, indessen scheinen die Anwachsstreifen dort eine geringere AuBenbucht zu besitzen. Die 

Beschreibung (BrsAT 1930, S. 82) spricht nur von 
"transverse test·striae". - Bei uns kommt haupt
sachlich G. subcrenatum zum Vergleich in Betracht, 
dies ist aber hochmiindiger, seine Anwachsstreifen 
sind grober, nicht von Spirallinien gekreuzt und 
haben eine geringere AuBenbucht. Andererseits ist 
bei dem jiingeren G. catharinae die Gitterskulptur 
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Abb.107. Gastriocera8 amaliae n. sp. PlaLlhofsbank. Abb. lOB. Gastrioceras amaliae n. sp. Plallhofsbank. 
Zeche Waltrop. S.W.B. Zeche Amalie. Ruhrlandmuseum, Essen. 

grober, die Seitenbucht der Anwachsstreifen starker und der Nabel enger. Unsere neue Art vermittelt 
also in mancher Beziehung zwischen subcrenatum und catharinae, wahrend sie mit circumnodosum nicht 
naher verwandt zu sein scheint. Es liegen 3 Stiicke vor von Zeche Waltrop, Bochumer Sammlung und 
6 von Zeche Amalie, Essener Sammlung. 

g) Westfal B. 
Der marine Horizont iiber Katharina. 

Dieser wichtige Leithorizont ist sehr verbreitet und fossilreich, jedoch arm an Arten. 
Gastrioceras catharinae, Nautiliden und Fische sind selten. Nur 
Anthracoceras vanderbeckei und Pterinopecten papyraceus sind 
haufig. 

Anthracoceras vanderbeckei (Abb. 109) ist durch den ungewohnlich starken 
inneren Seitenvorsprung seiner Anwachsstreifen ausgezeichnet. Dies Merkmal 
spricht sonst fiir Dimorphoceras; eine Lobenteilung im Sinne von Dimorphoceras 
ist tatsachlich beobachtet worden (BrsAT 1930, S. 79), sie ist aber so gering, 
daB unsere Art bei Anthracoceras belassen werden kann. 

Bei Pterinopecten papyraceus (Abb. 114) ist das Vorderohr nur wenig aus
geschnitten, kaum 1/8 der Ohrlange links und 1/. rechts. Seine Rippen sind 
nicht breiter als die der iibrigen Schale, 6-8 an Zahl. 1m Katharina-Horizont 

Abb.l09. Anthracoceras vander· .. U .. h f h h h 1 k S hId beckei. FlOz Katharina. Zeche 1st ellle neue nterart (mut. u) au ig mit se r 0 en in en c a en, eren 
Waltrop. S.W.B. Hohe zur SchloBrandlange sich wie 5: 4 verhalt. Merkwiirdigerweise betragt 

dieses Verhaltnis rechts stets 4: 4; wie sich auch bei unvollstandigen Stiicken 
an den Anwachsstreifen erkennen laJ3t. Beim lebenden Tier muB also die linke Schale am Unterrand iiber 
die rechte herausgeragt haben. 

h) Westfal C. 
Der marine Horizont iiber Agir. 

Nach lang~r Pause hat sich bei .. Beginn des Westfal C eine 
letzte groBe Uberflutung ereignet. Ahnlichkeiten in der Fauna 

T1em erlauben uns, die Gleichzeitigkeit dieses Ereignisses fiir Belgien, 
L N ordfrankreich und England anzunehmen. Sogar im Donez

Gebiet kommen unsere wichtigsten Leitformen wiederum zusammen 
vor, namlich Anthracoceras aegiranum und Pterinopecten subpapyra
ceus. Herr Professor J. BOHM, welcher mir die letzte Bestimmung 

Abb.UO. Anthracoceras aegi· 
ranum. FlOz Agir. Zeche Bal· 
duro N ach SCHMIDT 1925, 

giitigst mitteilte, wird demnachst iiber die Agir-Fauna berichten. 
1m Vergleich zu den alteren Marinschichten liegt jedenfalls ein 
bemerkenswerter Artenreichtum vor. Neben Nautiliden, Schnecken Tafel 26, Fig. B. 

und Muscheln finden sich zahlreiche Brachiopoden, insbesondere 
auch Productiden. Zugleich mit reichem Bodenleben kommt stellenweise Erhaltung 
der Kalkschalen vor. 
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Anthracoceras aegiranum (Abb. 110) unterscheidet sich von den alteren, unter sich schwer trennbaren 
Arten seiner Gattung durch offenen Nabel, breitere Miindung und die geringere Seitenbucht seiner An
wachsstreifen. 

i) Biostratigraphische Bemerkungen zu den Linguliden, NautiIiden 
und Pectiniden. 

Lingula und Orbiculoidea. 
Das kleine schloBlose Brachiopod Lingula mytiloides kommt fast in allen marinen 

Schichten vor, Lingula squamiformis ist seltener. Eine Reihe mariner Horizonte, die 
im vorstehenden nicht genannt wurden, werden als Lingula-Horizonte ausgeschieden, 
weil sie nur Lingula, allenfalls noch die Verwandte Orbiculoidea nitida (Abb. 111) ent
halten. Auch wo Lingula in einem wohlentwickelten Marinhorizont vorkommt, liegt 
sie meistens unter oder iiber der anderen Fauna. Vermutlich handelt es sich urn 
Ablagerungen flacher Kiistenstriche oder Lagunen. Ais Brackwasserbildungen sind die 
Lingulaschichten nicht anzusehen, well die Ubergange zu 
SiiBwasserablagerungen fehlen. Nur im Agir-Horizont er
reichen Lingula und Orbiculoidea GraBen oberhalb 5 mm. 

N autiliden. 
Wenngleich es sich einstweilen fast nur urn Einzel

funde handelt, gibt es Anzeichen fiir stratigraphische 
Verwendbarkeit der Nautili den. 

Abb. 111. Orbiculoidea nitida. FlOz Agir. Abb. 112. Coelonauiilus quadratus. Haupt-
Zeche Walsurn. S.W.B. f16z-Horizont. Zeche Alter Hellweg. S.W.B. 

Abb. 113. Metacoceras aft. perelegans 
GlRTY. FlOz PlaBhofsbank. Zeche 

Waltrop. S.W.B. 

Die vorwiegend unterkarbonische Gattung Coelonautilus scheint nur bis Finefrau
Nebenbank hinaufzureichen. Eine typische Art dieser Gattung mit annahernd quadra
tischem Windungsquerschnitt liegt aus dem Hauptflazhorizont 
vor (Abb. 112). 

Die Gattung Pleuronautilus mit ihrer Untergattung Metaco
ceras beginnt bei uns im PlaBhofsbank-Horizont (Abb. 113). Eine 
ahnliche, starker eingerollte Form ist im Agir-Horizont nicht 
selten. Pleuronautilus (M etacoceras) tritt auch in N ordamerika, 
England und RuBland erst in der Mitte des Oberkarbon auf. 

Zur Unterordnung Nautiloidea rechnen wir auch Orthoceras. 
VerhaltnismaBig leicht kenntlich ist Orthoceras undatum, das im 
Hauptflazhorizont vorkommt und iiber Finefrau-Nebenbank 
ziemlich haufig ist. Von Katharina und Agir liegen Stiicke 
vor, die auBerlich dem schlanken O. asciculare ahnlich sind, im 
Inneren aber einen unvollstandigen Verdickungsring an den 
Kammerwanden tragen. Sie miissen der Gattung Pseudortho
ceras zugerechnet werden. 

Pteri nopecten. 

Abb.114. Pterinopecten papyra
ceus. FlOz PlaBhofsbank. Zeche 

Waltrop. S.W.B. 

Yom unteren Namur bis zum mittleren Westfal erleidet die Gruppe des Pterinopecten 
papyraceus eine stetige Umformung in mehrfachem Sinne: 
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1. das Hinterohr, von Hause aus spitzwinkelig, wird stumpfwinkelig. 
2. Die Hohe der Schale nimmt im Vergleich zum SchloBrand zu. 
3. Die ab und zu zwischen den Anwachslinien hervortretenden Anwachslamellen 

werden zahlreicher. 
Diese Umformung, die im allgemeinen von GroBenzunahme begleitet ist, scheint 

in zwei Linien vor sich gegangen zu sein. 
Bei Pter. primigenius ist das Vorderohr tief ausgeschnitten und tragt wenige 

breite Rippen. Bei Pter. papyraceus, der auBerdem hohere Form hat, ist der Aus
schnitt am Vorderohr sehr gering (Abb. 114). Von den namurischen Arten, die 

Tabelle 12. Stratigraphische Verteilung der wichtigsten Gonia
titen- und Pterinopectenarten. (In der vierten Zeile von oben muB 
es heiBen: G. kahrsi statt G. circumnodosus, in der sechsten und siebenten 
Zeile von oben: Agastrioceras carinatum statt G. carinatum.) Die punktierten 
Verbindungen bedeuten wahrscheinliche Abstammung, ausgezogene Schlangen-

linien das mehr oder weniger anhaltende Vorkommen derselben Art. 

FI. Jig,"r fe) 
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A • Anthracoceras R. Reticuloeeras 
G - Gastriaeeras Pt· Pterinopecten 

("') bis(&1 -lanen innerhalb der Gastriocerasstufe (V bei H.Schmidt) 

erst neuerdings unter
schieden wurden ( JACK

SON 1929), ist Pter. ele
gans, das in England 
von R y bis in die Hohe 
unseres Schieferbank
horizontes vorkommt, 
bei uns nur im Hinne
becke -Horizont gefun
den worden. 

k) Die Goniatiten. 
Einzelne Arten von 

Goniatiten wurden im 
vorstehenden beschrie
ben. Fur weitere Ab
bildungen und Be
schreibungen sei auf H. 
SCHMIDT (1929) (Gu
RICHsLeitfossilien Bd. 6) 
verwiesen. Die neben
stehende Tabelle solI die 
Verteilung der bei uns 
vorkommenden Arten 
zeigen, soweit sie stra
tigraphisch von Belang 
sind. 

2. Die Sii.6wassermuscheln des Ruhrkarbons. 
Von Professor Dr. HANS WEHRLI-Miinster. 

a) Allgemeine Vbersicht. 
Die ersten SiiBwassermuscheln der Erde finden wir in den Devonschichten des Old Red

Kontinents, wo sie noch sehr sparlich auftreten. Erst im Oberkarbon erreichen sie in samt
lichen Kohlengebieten einen gewaltigen Aufschwung. Man kann von einer explosiven Ent
faltung sprechen. Wie aIle Tierformen, deren Entwicklung rasch vor sich geht, bilden sie 
sog. Leitfossilien, die fur die Stratigraphie des limnischen Karbons von Wichtigkeit sind. 
In den SuBwasserablagerungen des Ruhrkarbons treten Reste von Zweischalern in groBen 
Mengen auf; in manchen Schichten sogar bankbildend. Sie gehOren zu den Gruppen der 
Anthracosiidae und M ytilidae. Meist sind sie klein und dunnschalig. Das SchloB - das 
sehr selten erhalten geblieben ist - ist wie bei den heute lebenden SuBwassermuscheln sehr 
veranderlich. Ein Teil der Formen ist schloBlos. Die Anthracosiiden und M ytiliden treten 
stets gesellig auf. Sie sind im Ruhrgebiet streng auf die SuBwasserschichten beschrankt. 

Der Erhaltungszustand der Muschelreste ist fast immer sehr schlecht, wodurch die 
Bestimmung erschwert wird. Meist findet man nur Abdrucke von Schalen. Die Fos
silien stammen zudem aus tektonisch beanspruchten Schichten, in denen sie bruchloser 
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Deformation durch Druck unterworfen waren. Durch solche Umformung kann der UmriB 
einer Schale nachtraglich sehr stark verandert werden; man muB sich daher hiiten, von 
jeder Schalenform eine selbstandige Art aufzustellen. Durch das haufige Auftreten von 
Deformationsformen erhalt man ein falsches Bild von dem Artenreichtum der damaligen 
SiiBwasserfauna. Die im speziellen Teil behandelten Formen unterscheiden sich durch 
solche Merkmale voneinander, die nicht durch Deformation hervorgerufen worden sein 
konnen; wir haben es hier also mit echten Arten zu tun. 

Die Lebensraume der karbonischen 8tiBwassermuschein waren sumpfige Aestuare. Hier scheinen die 
~Iuscheln vorherrschend in den stillen Gewassern (abgeschnittene FluBarme und Seen) gelebt zu haben, da wir 
sie meist in feinen Tonschiefern eingebettet finden. Neuerdings wurden aber StiBwassermuscheln (Carbonicola 
aquilina) in dem Sandstein tiber FlOz Dickebank auf Zeche Shamrock (Original in der Sammlung Bochum) 
gefunden, was damuf schlieBen laBt, daB die Muscheln auch in den eigentlichen Stromen lebten. Durch die Art 
der bisherigen Aufsammlung (nur Durchklopfen der Faunenschiefer) haben wir also ein nicht ganz richtiges 
Bild tiber die Lebensgebiete der Karbonmuscheln erhalten. 

Die Anthracosiiden miissen ihrer Gestalt nach freilebende Bodenbewohner gewesen 
sein, die sich in den Schlamm eingegraben haben. 1m Gegensatz dazu scheinen die 
N aiaditen sich, wie die heutigen M ytiliden, mit Byssusfaden an Steinen und Pflanzen 
festgeheftet zu haben. Aus der Verschiedenheit der Lebensweise erklart sich die unter
schiedliche Einbettung im Gestein. Wahrend die Anthracosiiden vorherrschend regellos 
im Schiefer eingelagert sind, finden wir die N aiaditen meist auf den Schichtflachen liegend, 
da ihre Schalen erst nach dem Tode auf den Boden des Gewassers sanken. Darum ist auch 
verstandlich, daB wir auf den Anthracosiiden-Schalen sehr selten Spirorben finden, auf 
den Naiaditen-Schalen dagegen fast immer. 

Den tiefsten SiiBwasserhorizont des Ruhrgebietes fand BARTLING beim Speicher
kraftwerk auf dem Kleff bei Herdecke 94 m unter Floz Sengsbank. 1m Flozleeren sind 
bis jetzt keine Spuren von SiiBwassermuscheln entdeckt worden. In den Mager- und 
EBkohlenschichten treten die SiiBwasserhorizonte noch ziemlich selten auf. Ihre Zahl 
nimmt in den Fettkohlen rasch zu und erreicht in der Gaskohle die groBte Haufigkeit. 
Nach oben nimmt die Zahl der SiiBwasserbanke wieder stark abo Die Zu- und Abnahme 
der SiiBwasserschichten ist palaogeographisch bedingt. 

b) Systematik. 
Die Anthracosiidae sind durch zwei Gattungen - Carbonicola und Anthracomya -

vertreten, die Mytilidae durch die Gattung der Naiaditen. Die von PRUVOST (1930) auf
gestellte Gattung Anthraconauta muB nach Ansicht des Verfassers eingezogen werden 
(WEHRLI 1932). AIle drei Gattungen unterscheiden sich deutlich durch ihre UmriBformen 
voneinander (Abb. 115), und zwar folgender
maBen: 

Oarbonicola: GroBte Rohe der Schale in 
der Nahe des Wirbels. Hinterende sich nach 
hinten verschmalernd. 

Anthracomya: GroBte Hohe der Schale 
nach dem Hinterende hin verlagert. V order
ende erheblich kleiner als Hinterende. 

A B C 
Abb.115. UmriBform von Carbonicola(A),Anthracomya (B) 
und Naiadites (C). Vorderende der Schale schraffiert. 

L Lange, H Hohe, TV Wirbel. 

Naiadites: Vorderende fast ganz verkiimmert. Hinterende schrag nach unten fliigel
artig ausgebreitet. 

Zur Bestimmung der SiiBwassermuscheln sind die im Literaturverzeichnis naher 
bezeichneten Werke von HIND (1894), PRUVOST (1919, 1930), DAVIES und TRUEMAN (1927) 
und WEHRLI (1931, 1932) heranzuziehen. 

Die stratigraphisch wichtigsten und einige besonders haufige Formen werden im folgen
den kurz beschrieben. 

a) Carbonicola. 
Carbonicola acuta Sow. (Abb. 116a): 
Das Vorderende ist kurz und gerundet; das Hinterende allmahlich zugespitzt. Die Wirbel sind breit und 

vorstehend, stoBen aber nicht zusammen. Die meist groBen Formen (bis zu 60 mm Lange) beschranken sich auf 
das obere Namurische und auf Westfalisch A. Bis jetzt zwischen Hauptfloz und Floz Gretchen beobachtet. 
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Carbonicola robusta Sow. (Abb. 116b): 
GroBe, plumpe Formen, bis zu 70 mm lang. Das Vorderende ist gerundet. Der Vorderrand und der obere 

Rand des Hinterendes schlieBen beinahe einen rechten Winkel ein, wobei die vorstehenden, sich beriihrenden 
Wirbel die Spitze bilden. Leitend fiir Westfalisch A. Bisher zwischen den Fl6zen Geitling und Gustav fest· 
gestellt. 

Carbonicola similis BROWN (Abb. 116c) 
muB als stratigraphisch wichtigste Form bezeichnet werden, da ihre senkrechte Verbreitung in allen west· 
lichen KoWenbecken fast gleich ist. 1m Ruhrgebiet tritt sie sehr selten auf. Die Schale ist klein und trapez. 
f6rmig (gr6Bte gemessene Lange 28 mm) und besitzt ein gleichmaBig gerundetes Vorderende. Der Oberrand 
des Hinterendes ist gerade und verlauft bisweilen parallel der Schalenlangsachse. Der nach hinten ansteigende 

a 

c d 
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e 

AIJb.116. Carbonico/a acuta Sow. (a); Carbonicola robusta Sow. (b); Carbonicola similis BROWN (c); Carbonicola turfJida BROWN (d); 
Carbonicola aquilina Sow. (e). 

Unterrand ist immer konvex. Die Wirbel stehen nicht vor. C. simiUs ist leitend fUr den obersten Teil von 
Westfalisch A und fiir die unteren Schichten von Westfiilisch B und wurde zwischen den F16zen Matthias 
und Zollverein 1 gefunden. 

Carbonicola turgida BROWN (Abb. 116d) 
ist durch den trapezf6rmigen UmriB der Schale und den sich - besonders vorne - deutlich ahhebenden, 
groBen Wirbel ausgezeichnet. Sie tritt zwischen den F16zen Matthias und Zollverein 1 auf. 

Carbonicola aquilina SOW. (Abb. 116e): 
Diese Art ist nicht leitend, aber durch ihr haufiges Auftreten bemerkenswert. Sie unterscheidet sich von 

den anderen Carboniceln durch das stark zusammengedruckte Vorderende, den nach vorne geneigten, nicht 
abstehenden Wirbel und die auffallend schrag zur Langsachse verlaufenden Wachstumslinien. Bis jetzt 
zwischen den Fl6zen Wasser bank und Y festgestellt. Von Fl6z Katharina an bis ans Ende der Zollverein· Gruppe 
tritt sie in groBen Mengen, manchmal sogar bankbildend auf. 

Ferner wurden im Ruhrgebiet noch folgende Carbonicola·Arten gefunden: C.ovalis 
MARTIN (Floz Kreftenscheer), C. rhomboidalis HIND (Floz Helene), C. jusca D. u. T. 
(zwischen den Flozen Matthias und Laura), C. dawsoni BROWN (Floz Matthias), C. nitida 
D. u. T. (zwischen den Flozen Matthias und Zollverein 2), C. bella D. u. T. (zwischen den 
Flozen Katharina und Zollverein 8) und C. aff. obtusa HIND (Floz Victoria). 

{J) A nthracomya. 
Die Anthracomyen treten gegenuber den Carboniceln stark zuruck. Haufig findet 

sich nur Anthracomya minima LDWG., eine kleine, unter 10 mm lange Form, die aber 
keine selbstandige Art darstellt, sondern Jugendformen von Anthracomyen und Naiaditen 
umfaBt. Sie kommt hauptsachlich in stark pflanzenfuhrenden Schichten vor und tritt 
im ganzen produktiven Karbon auf. 
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Anthracomya williamsoni BROWN (Abb. 117 a): 
Unter- und Oberrand bilden einen kleinen spitzen Winkel miteinander. Der Riicken, der von dem vor

stehenden Wirbel nach hinten zieht, endet in der hinteren unteren Ecke. A. williamsoni ist leitend fiir West
falisch A und wurde bisher in ziemIicher Indi
viduenzahl zwischen den Flozen Kreftenscheer und 
Hugo festgestellt. 

Anthracomya modiolaris Sow. (Ab-
bildung 117b): a 

Bei dieser Art laufen Ober- und Unterrand 
ziemlich stark auseinander. Der Riicken endet 
deutlich an der Unterkante der Schale. Die Wirbel 
stehen kaum vor. Die Verbreitung beschrankt 
sieh auf die Fettkohlen- und unteren Gaskohlen
schichten. Die Fundorte von A. modiolaris liegen 
zwischen den F16zen Dickebank und Zollverein 6. 

~ 
1em 
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Anthracomya pulchra HIND (Abbil
dung 117 c): 

Diese Form ist durch den fast parallelen Ver
Iauf von Ober- und Unterrand, sowie den in der 

Abb.1l7. AnthracOinya williamsoni BROWN (a); Anthracomyamodio
laris Sow. (b); Anthracomyapulchra HIND (c); Anthracomya lmrdi 

SALT. (d). 

Spitze des hinteren unteren Winkels endenden Riicken gekennzeichnet. Die Wirbel stehen vor. 
wurde in der ganzen Gaskohlenpartie von FlOz Katharina an bis F16z L angetroffen. 

Anthracomya wardi SALTER (Abb. 117 d): 

A. p7tlchra 

Unter- und Oberrand verlaufen fast parallel zueinander. Die \Virbel stehen nicht vor. Das Vorderende 
ist kurz, der Hinterrand nur sehr schwach gebogen. Die stratigraphische Vcrbreitung Iiegt innerhalb der Gas
flamm- und Flammkohle zwischen den Flozen Q und Freya. 

Die fruher zu den Anthracomyen gestellte Art A. phillipsi gehort nach Ansicht des 
Verfassers (WEHRLI 1932) zu den Naiaditen, wo sie naher beschrieben wird. 

AuBel' den oben angefuhrten Anthracomyen fanden sich noch vereinzelt folgende 
Arten: A. aff. prisca TRUEMAN (Floz Schieferbank), A. laevis val'. scotica DAWSON (Floz 
Rottgersbank 1 und Karl 2), A. dolobrata Sow. (zwischen den Flozen Victoria und Laura) 
und A. lanceolata HIND (zwischen den Flozen Victoria und Laura). 

,,/) Naiadites. 

Die Naiaditen-Schalen zeichnen sich durch groBe Formmannigfaltigkeit aus, wie 
es bei festsitzenden Muscheln meist del' Fall ist. Fruher teilte man die Naiaditen in zahl
reiche Arten auf. Diese sind abel' meist durch 
Ubergange miteinander verbunden und besitzen 
keine begrenzte Verbreitung. Del' Verfasser 
(WEHRLI 1932) hat daher die Naiaditen zu 
zwei Arten zusammengezogen: N. 80werbyi und 
N. quadrata. Hierzu gesellt sich noch N. phil
lipsi, die fruher zu den Anthracomyen gerechnet 
wurde (s. oben). 

Naiadites sowerbyi n. spec. (Abb. 118a): 
Sie umfaBt die friiheren Arten N. carinata, N. modio

laris, N. triangularis und N. elongata. Die Schale ist 
schrag nach hinten unten ausgebreitet, das Vorderende ist 
klein. Der Riicken hebt sich deutlich von der Schale ab 
und ist in der Wirbelregion nach vorne gebogen. Der 
V orderrand ist gerade oder besitzt eine mehr oder weniger 
deutliche, konkave Einbuchtung (Byssusgrube). Die Schalen-

1-----1 
1cm 

formen variieren sehr stark. N. sowerbyi besitzt keine strati- Abb. llS. Naiadites sowerbyi n. sp. (a); Naiadites 
graphische Bedeutung, da sie von FIi.iz Kreftenscheer bis quadrata SOW. (b); Naiadites phillipsi WILL. (c). 

Fli.iz Y durchzieht. 

N aiadites quadrata SOW. (Abb. 118 b): 
Sie ist durch die mehr oder weniger senkrecht zum SchloBrand verlaufebde Ausbreitung der Schale und 

die dadurch bedingte quadratische oder U-fi.irmige Gestalt gekennzeichnet. Sie besitzt anscheinend eine 
beschrankte vertikale Verbreitung, da sie bis jetzt nur zwischen den FIi.izen Matthias und Zollverein 4 ge
funden wurde. 
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N aiadites phillipsi WILLIAMSON (Abb. llSc): 
Die Schale breitet sich wie bei N. sowerbyi wieder schrag nach hinten unten aus. Sie unterscheidet sich 

aber von dieser durch den konvex verlaufenden Vorderrand, der meist nicht oder nur durch eine ganz seichte 
Einbuchtung unterbrochen wird, durch ein breiteres Vorderende und durch den schwachen, rasch verschwin
denden Riicken. N. phiUipsi ist leitend fiir die oberste Gasflammkohle und die ganze Flammkohle und 
findet sich zwischen den Fliizen V und Loki. Sie ist neben Anthracomya wardi die einzigc SiiBwassermuschel 
der Flammkohlenpartie. 

c) Stratigraphische Verbreitung der einzelnen Arten. 
Die senkrechte Verbreitung dcr beschriebenen SiiBwassermuscheln in dem west

falischen Kohlengebiet ist auf nachfolgender Tabelle (s. Abb. 119) zeichnerisch dargestellt 
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Abb. 119. Verteilung derwichtigsten SiHlwasserformen auf die 
verschiedenen Stufen der paralischen Steinkohlenvorkommen. 

Nach WEHRLI. 

und verglichen mit der in den Kohlenbecken 
von Limburg, Belgien, Nordfrankreich und 
Siidwales. 

Die zeitliche Verbreitung der einzelnen 
Arten deckt sich ungefahr in den genannten 
Gebieten. Nur Carbonicola turgida macht 
eine Ausnahme. 

Bei gemeinsamer Betrachtung der ver
schiedenen Kohlenbecken lassen sich drei 
faunistische Zonen unterscheiden, die mehr 
oder weniger mit den Stufen A, B und C 
des Westfalischen zusammenfallen: 

3. Zone der Naiadites phillipsi undAnthra
comya wardi = Westfalisch C. 

2. Zone der Carbonicola similis, Anthra
comya pulchra und N aiadites quadrata = West
falisch B. 

1. Zone der Carbonicola acuta, C. robusta 
und Anthracomya williamsoni = Westfalisch A. 

Die einzelnen Arten sind nicht zur Kenn
zeichnung eines bestimmten Horizontes zu 
verwenden, meist auch nicht zur Bestimmung 
einer engeren Flozgruppe; sie sind nur fUr 
groBere Abschnitte leitend. 

Bemerkenswert ist der Artenreichtum der 
einzelnen Schichten. So zeichnen sich die Horizonte unmittelbar unter und tiber dem 
Katharina-Niveau durch die Fiihrung sehr vieler Arten aus, wahrend die StiBwasser
schichten der Gasflamm- und Flammkohle auffallend artenarm sind 1. 

3. Die Gliederfli6er (Arthropoden), mit Ausnahme der Insekten. 
Von Professor Dr. H. WEHRLI·Miinster. 

Von den Arthropoden treten allein die Entomostracen in groBerer Menge auf, von 
allen anderen Formen sind bis heute nur vereinzelte Funde zu verzeichnen. Trotz
dem besitzen sie eine nicht geringe Bedeutung, da viele von ihnen als "Leitfossilien" 
verwendbar sind; auch geben manche Reste AufschluB tiber die damals herrschenden 
Le bensbedingungen. 

a) Crustacea. 
Unterklasse: Entomostraca (Gliederschaler). 

Ordnung: Ostracoda LATREILLE (Muschelkre bse). 
Die Ostracoden sind kleine Krebse mit zweiklappiger, den Leib vollstandig um

schlieBender Schale, die fossil allein erhalten geblieben ist. Sie finden sich in marinen und 

1 Auf den Stamm der Wiirmer, vor aHem die Spirorben (Sp. pusillus), wird wegen ihres nur gelegent
lichen Auftretens hier nicht naher eingegangen. 
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in SiiBwasserschichten. Auch heute leben die Muschelkrebse sowohl im SiiBwasser als 
im Meere. 

Beyrichia arcuata BEAN (Abb. 120). Ein kleiner, meist nur 1 mm groBer Ostracode, 
der auf den ersten Blick mit der nachstfolgenden Form Carbonia tabulina verwechselt 
werden kann. Er ist aber durch eine deutliche, senkrecht stehende Furche, die die Schale 
in zwei Half ten teilt, gekennzeichnet. Hinter der Furche liegt ein schwacher Hocker. 

Beyrichia arcuata fand sich ziemlich sparlich in folgenden Horizonten: mariner Hori
zont iiber Floz Sarnsbank, Floz PlaBhofsbank und Floz Wasserfall; SiiBwasserhorizont 
iiber Floz Dickebank, Floz Luise, Floz Matthias und Floz Anna. HONERMANN stellte 
kiirzlich ein massenhaftes Auftreten im Hangenden des Flozes 4 N (wahrscheinlich Hugo) 
auf den Schachtanlagen Karl, Emil, Anna und Emscher in Altenessen fest. Sie ist also auf 
Westfalisch A beschrankt, wo sie im unteren Teil in marinen, im oberen Teil in SiiB
wasserschichten liegt. 

Die gleichen Verhaltnisse fand PRUVOST (1930) in Hollandisch-Limburg und in Belgien; in Nordfrankreich 
konnte B. arcuata noch nicht nachgewiesen werden. In England tritt diese Form haufig auf. 

Beyrichia arcuata ist ein Leitfossil fiir Westfalisch A. 

Carbonia tabulina J. u. K. (Abb. 121). In marinen sowie in limnischen Horizonten 
wurde dieser 0,5-1 mm groBer Ostracode haufig gefunden. Er ist, wie schon PRUVOST 
(1919) feststellte, vor allem an bituminose oder brauneisensteinhaltige Schichten ge
bunden, findet sich aber auch - allerdings selten - in normalen Schiefern. Er konnte 

Abb. 120. Beyrwhia arcuata 
BEAN. 

Abb. 121. Carbonia fabulina 
J. u. K. 

Abb. 122. Carbonia pttngens 
J. u. K. 

fcm 

Abb. 123. Cypridina radiata 
J. K.B. 

im Ruhrgebiet von den tiefsten Faunenschichten an bis Floz Chriemhilt 2 beobachtet 
werden. C. tabulina zeigt demnach keine stratigraphische Begrenzung, auch nicht in 
den Kohlenfeldern von Hollandisch-Limburg, Belgien, Nordfrankreich und England. 

Carbonia pungens J. u. K. (Abb. 122). Sie unterscheidet sich in GroBe (nicht iiber 
0,5 mm) und Form von C. tabulina. Dieser auch in anderen Gebieten seltene Ostracode 
fand sich nur in einem Exemplar im Wetterschacht Grevel der Zeche PreuBen II, in 
435 m Teufe. Die stratigraphische Einordnung dieses Fundpunktes ist noch nicht geklart, 
nach dem GrubenriB gehort er in die mittlere Fettkohle, nach den SiiBwassermuscheln 
in die untere Gaskohle (WEHRLI 1931). 

1m belgischen Kohlenbecken fand sich ebenfalls nur ein Stiick in der Zone de Genck = Fettkohle, in 
Nordfrankreich wurde O. pungen8 aus dem Faisceau de Meuniere = Gaskohle und Faisceau d'Edouard = 
Westfalisch C beschrieben (PRUVOST 1919, 1930). 

Cypridina radiata J. K. B. (Abb. 123). Bis he ute wurde nur ein 8 mm groBes Exemplar 
zwischen Floz Chriemhilt 2 und 1 gesammelt (WEHRLI 1932). In den anderen Kohlen
gebieten tritt C. radiata ebenfalls selten auf von Westfalisch A bis C (PRUVOST 1919, 1930). 

Ordnung: Phyllopoda LATREILLE (BlattfiiBer). 
Von den Phyllopoden ist wie bei den Ostracoden nur die zweiklappige Schale, 

die den Korper seitlich umschlieBt, erhalten geblieben. 
Estheria (Liostheria) striata MUNSTER (Abb. 124) liegt aus den SiiBwasserhorizonten 

iiber Floz Luise und Floz Karl = Fettkohle (WEHRLI 1931) und 
Estheria (Euestheria) aff. simoni PRUVOST aus der SiiBwasserschicht iiber Floz Kobold 

= Flammkohle (WEHRLI 1932) vor. 
Durch die konzentrischen Anwachsstreifen erhalten die Schalen ein muschelahnliches 

Aussehen. 
Wahrend die erste Form in allen KoWenbecken vom Dinant an bis iiber Fliiz Katharina reicht, konnte 

E8theria 8imoni in Holla disch-Limburg und Nordfrankreich ebenfalls nur in Westfalisch C beobachtet werden 
(PRUVOST 1919). 

Kukuk, Geologie. 9 
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Leaia zeichnet sich durch zwei diagonale Kanten aus, die yom Vorderende des Dorsal
randes nach dem Unterrand verlaufen. Es wurden erst zwei Stiicke gefunden, die der Art 

Leaia tricarinata B. et W. forme 
minima PRUVOST (Abb. 125) ange
horen. Sie stammen aus SiiBwasser
schichten iiber Floz Karl 2 und im 
Liegenden von Floz Wilhelm = mitt
lere Fettkohle (WEHRLI 1931). 

Abb. 125. Leaia tricarinata forme 
minimaPRUVOST. Nach PRUVOST. 

Abb.124. Estheria (Liostheriaj 
striata MUNSTER. In Hollandisch-Limburg tritt diese Form 

zwischen Floz Finefrau und Floz Steinknipp = 

obere EB- und untere Fettkohle, in Belgien in ungefahr gleicher Lage = Assise de Chatelet und in Nord
frankreich im oberen Tell von Faisceau de Modeste = obere Fettkohle auf (PRUVOST 1919, 1930). 

Leaia tricarinata forme minima ist demnach streng auf Westfalisch A beschrankt. 

Unterklasse: Malacostraca. 

Ordnung: Schizopoda (SpaltfiiBer). 
Die iiberwiegend marinen Formen ahneln in ihrem Aussehen am meisten den lang

schwanzigen Decapoden. Sie lassen deutlich eine Gliederung in Carapax (Riickenschild), 
segmentiertes Abdomen (Hinterleib) und Telson (Endsegment) erkennen. 

Anthrapalaemon grossarti SALTER (Abb. 126). Wahrend 
dieser Krebs in Holland im Carnaval-Niveau in groBer Menge 
vorkommt (JONGMANS 1927), wurrle bis heute im Ruhrgebiet 
nur ein beschadigter Carapax im SiiBwasserhorizont iiber Floz 
Rottgersbank 2 auf Zeche Gneisenau gefunden (WEHRLI 1931a). 
Die Oberflache des Carapax ist mit feinen warzenformigen 
Auswiichsen versehen und gleicht darin dem aus Belgien be
schriebenen Stiick. Der Verlauf der Zervikalfurche stimmt 
nicht vollkommen mit A. grossarti iiberein (BEURLEN 1932), die 
Abweichung ist aber meines Erachtens so gering, daB unser 
Rest ruhig dieser Art beigeordnet werden kann. Dazu kommt 
ein Carapaxhinterteil, mit deutlichen mittelgroBen Warzen aus 
dem Wetterschacht Grevel der Zeche PreuBen II in 338 m 
Teufe (Liegendes von Floz Wilhelm). Neuerdings ist A. grossarti 
durch HONERMANN auch in einer Faunenschicht zwischen den 
Flozen 5 und 4 N (Fettkohlenschichten) des Schachtes Karl in 
Altenessen festgestellt worden. Es handelt sich offenbar urn 

Abb.126. Anthrapalaemon oross-
arti SALTER, nat. Gr. (zum Teil das Carnaval-Niveau. 

nach SALTER). 
Das stratigraphische Auftreten des Anthrapalaemon grossarti ist wie folgt: 

Am tiefsten liegt der Fundpunkt in Belgien in den Faisceau de Beeringen = 
obere EBkohle (PRUVOST 1930). Unsere Funde weisen die gleiche Hohenlage auf wie die Reste von Anthra
palaemon sp. uber F1i:iz Rauschenwerk in Holland, wahrend das Carnaval-Niveau ungefiihr 100 m hoher 
liegt (JONGMANS 1927). Aile Fundpunkte befinden sich innerhalb der mittleren Fettkohlenschichten. 

Anthrapalaemon grossarti beschrankt sich auf den oberen Teil von Westfalisch A. 
Anthrapalaemon spec. Weitere Reste von Anthrapalaemon, die aber infolge des 

schlechten Erhaltungszustandes nicht naher bestimmt werden konnen - sicherlich ge
horen sie nicht zu A. grossarti -, fanden sich noch in der Geitling-Flozgruppe der unteren 
EBkohle (Abdomen und Telson) und im Hangenden von Floz Kin der Gaskohle (Hinter
teil eines Carapax) (KUKUK 1928). AuBerdem waren hier einige Funde zu nennen, die 
HELFFERICH kiirzlich im Hangenden von Floz J der Zeche Auguste Victoria IVjV (Gas
flammkohlenschichten) gemacht hat. Es handelt sich urn voneinander getrennte Reste 
von Abdomen, Telson und Carapax einer Anthrapalaemon-Art, die auf Grund ihrer 
Kleinheit und Zierlichkeit moglicherweise zu A. gracilis MEEK und WORTHEN gehoren 
konnte. 



Die GliederfiiBer (Arthropoden), mit Ausnahme der lnsekten. 131 

b) Merostomata. 
Ordn ung: Eurypterida BURMEISTER. 

Eurypterus spec. (Abb. 127). Eurypteriden sind nur von einer Stelle - Schacht V, 
Zeche Minister Stein, obere Fettkohlengruppe - bekannt. Es liegen drei Kopfschilder 
(Cephalothorax) vor, deren nahere Bestimmung noch 
aussteht. 

Auch in den anderen Kohlengebieten treten die Eurypteriden 
sehr sparlich auf. Sie lassen sich in verschiedene Arten auf
teilen, die nach PRUVOST (1930) gute "Leitfossilien" abgeben. 

Ordnung: Xiphosura GRONOVIUS 
(Seh wertsch wanze). 

Belinurus reginae BAILY (Abb. 128). Dieser Fund 
wurde von WUNSTORF (1927) aus der Bohrung Nord
deutschland 4 im Felde Friedrich Heinrich bekannt 
gemaeht. Er stammt aus einem StiBwasserhorizont 
der unteren Fettkohle, etwas tiber Fl6z Steinknipp = 
Sonnenschein. 

Das Vorkommen von BelinurU8 reginae beschrankt sich in 
den anderen Kohlenbecken auf das obere Namurische und den 
unteren Teil von Westfalisch A: Hollandisch-Limburg=Baarlo 
Gruppe, Belgien = Assise de Chatelet und Assise d'Andenne, Nord
frankreich = Faisceau d'Olympe (PRUVOST 1919, 1930). 

Unser Fund nimmt somit die h6chste Lage ein. 
Belinurus lunatus MARTIN. KELLER (1934) be-

sehreibt diese Art aus dem StiBwasserhorizont tiber 
Fl6z Wasserbank = Magerkohle. Sie unterscheidet 
sieh dureh den vorne abgerundeten Cephalothorax 
von B. reginae. B. lunatus tritt weniger niveau-
bestandig auf. 

Er findet sich in Hollandisch-Limburg in der Baarlo- und 
Hendrik-Gruppe = Westfalisch A und B, in Belgien in den Assise 
de Chatelet = Westfalisch A, in England in Westfalisch A (PRU-

Abb. 127. EurypteTUs sp. (zum Teil 
nach GUTHORL). 

VOST 1930). 1m Gegensatz zu Belinuru8 reginae kommt er sowohl in marinen als in SiiBwasserschichten vor. 

Euproops danae M. u. W. (Abb. 129). Dieser Xiphosure wurde zum erstenmal von 
EBERT 1889 unter dem Namen Prestwichia Scheeleana aus dem 
Ruhrgebiet beschrieben. AuBer den drei bei EBERT abgebildeten 
Sttieken liegen heute noeh vier weitere Funde vor. Sie ver
teilen sich auf folgende Horizonte: Fl6z Wilhelm, Floz Rottgers
bank, Fl6z Katharina, ein Fl6z der Gas
flammkohle und die Piesbergsehiehten bei 
Osna brtick. 

Wahrend in den auBerdeutsehen Gebieten 
Euproops danae erst tiber Katharina festzu
stellen ist (PRUVOST 1919, 1930), tritt er in 
Westfalen schon tiefer auf. Nach der tiber 
die Mitte des Cephalothorax nach vorne hin
ausreichende Glabella und die breite Spindel 
(breiter als die halbe Pleurenbreite) lassen Abb.128. BelinuTUsreginae 

sieh die beiden Funde aus Westfalisch A nur N~t~L~O~~\v:iD. 
zu Euproops danae stellen und nicht zu 

Abb. 129. Euproops danae 
M. u. W., nat. Gr. 
(Rekonstruktion). 

der nach PRUVOST (1930) fUr Westfalisch A und B kennzeichnenden Art E. anthrax. 

c) Arachnoidea (Spinnentiere). 
Die Arachnoideen sind in allen Karbongebieten sehr selten. In Westfalen, Belgien 

und Nordfrankreich wurden nur Vertreter der Ordnung Pedipalpi (Phrynoideen, GeiBel-

9* 
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spinnen) und Anthracomarti (ausgestorbene Formen, die mit GeiBel- und Afterspinnen 
in Verbindung gebracht werden) festgestellt. Sie besitzen ein besonderes Interesse, da 
sie keine Wasser-, sondern Festlandtiere sind. 

Ordnung: Anthracomarta KARSCH. 
Anthracosiro cf. corsini PRUVOST. Dieser einzige Arachnoidenfund stammt aus einer 

Faunenschicht zwischen Floz Laura und Zollverein 9, Zeche Baldur. Er wurde schon 
von KUKUK (1928) eingehend beschrieben und abgebildet. Anthracosiro corsini wurde 
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Abb.130. Verbreitung der strati· 
graphisch wichtigen Arthropoden im 
paraJischen Karbon. Nach WEHRLI. 

zum erstenmal von PRUVOST (1926) ausNordfrankreich aus dem 
oberen Teil von Faisceau de Modeste erwahnt. Dieser Fund
punkt liegt etwas unterhalb des Katharina-Niveaus. 

Arthropoda inserte sedis. 
Zu den Arthropodenformen von unsicherer systematischer 

Stellung gehOrt Arthropleura JORDAN und H. V. MEYER. 
Trotzdem aus den verschiedensten Karbongebieten reichlich 
Material vorliegt, ist es noch nicht gelungen, diese Gattung 
im System sicher unterzubringen. Wahrend man fruher 
Arthropleura zu den Malacostracen, und zwar zur Gruppe 
der Isopoden (Asseln) rechnete (z. B. BROILI in ZITTEL: 
Grundzuge der Palaontologie), mochte man heute eher ver
wandtschaftliche Beziehungen zu den Myriapoden (Tausend
fuBer) annehmen (PRUVOST 1930). Die Arthropleuren gehoren 
zu den groBten Arthropoden des Karbons, da sie nach ANDREE 
bis 35 cm breit und etwa 3/4 m lang werden konnen. 

Ordnung: Gigantopleuriden GUTHORL. 
Arthropleura mammata SALTER. Arthropleurenreste sind 

im Ruhrgebiet nicht selten, bis heute kennt man 9 Stuck. 
So weit sie eine nahere Bestimmung ermoglichen, sind sie 
nach GUTHORL (1936) zu A. mammata SALTER zu stellen. 
A. mammata fand sich in folgenden Horizonten: Floz Sonnen
schein (Dorsalsegment und Pleurenrest), Floz Prasident 
(Pleurenrest), Fl6z Gustav (Bein), Floz Zollverein 6 (Mittel
stuck). Ferner liegen nicht naher bestimmbare Reste -
Arthropleura spec. - vor aus der marinen Schicht uber Fl6z 
Girondelle 8 und aus der Fettkohlenpartie des Wetterschachts 
Grevel, Zeche PreuBen II. 

Arthropleura mammata ist nach PRUVOST (1930) auf die 
Stufe Westfalisch B beschrankt (Hollandisch-Limburg, Belgien, 
Nordfrankreich und England), wahrend in Westfalisch A und 
im unteren Teil von Westfiilisch B A. maillieuxi PRUVOST 
auftritt (Belgien und Nordfrankreich). Es bedarf daher einer 
erneuten Untersuchung der Arthropleurenreste aus West
falisch A des Ruhrgebietes. 

Die Arthropleuren sind als Landbewohner anzusehen, da ihre Reste sich meist nicht in Faunenschichten, 
sondern in Pflanzenhorizonten finden. Der Fund im marinen Horizont tiber Girondelle 8 besagt nichts; die 
Arthropleurenschale kann vom Lande her eingespiilt worden sein. 

Uber die Verteilung des stratigraphisch wichtigsten Arthropoden innerhalb des 
paralischen Gebietes gibt Abb. 130 AufschluB. 

4. Insektenreste aus dem Ruhroberkarhon. 
Von Privatdozent Dr. GERHARD KELLER·Essen. 

Bei einem Vergleich der karbonischen Fauna des Ruhrgebietes mit der Belgiens und 
insbesondere Nordfrankreichs ist man zunachst, ahnlich wie in Aachen und Hollandisch-
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Limburg, von der Armut an Insekten iiberrascht. Ohne etwa fazielle Verschiedenheiten 
heranziehen zu brauchen, erklart sich dieser Mangel allein dadurch, daB im Ruhrgebiet 
die reicher Insektenreste enthaltenden Schichten, namlich jiingeres Westfal C, noch nicht 
aufgeschlossen sind. Das 
trifft besonders fiir die 
Aquivalente der mitt
leren und oberen Teile 
der Assise de Brua y 
(N ordfrankreich) und der 
Assise duFIenu (Belgien) 
zu. Der in Nordfrank
reich bei Lens und Lievin 
bekannt gewordene Hori
zont mit Insektenresten, 
der die Mehrzahl aller 
nordfranzosischen Funde 
lieferte, liegt sogar im 
obersten Teile der Assise 
de Bruay in dem Fai
sceau d'~douard unge
fahr 1000 m iiber dem 
Floz ~douard, der Ver
tretung des Flozes Agir, 
wahrend die hochsten 
Aufschliisse im Ruhrge
biet nur 300 m in das 
Hangende dieses Leit
flozes hinaufreichen. 
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Abb. 131. Entwicklung des Insektenstammbanmes im Oberkarbon mit den Funden aus dcm 
Ruhrgebiet. Dazu kommt der stratigraphisch nicht sieherc Fund (unteres Westfal) von 

Synarmoge terrarii HANDLIRSCH. 

Die im Ruhrgebiet bisher gemachten 5Insektenfunde erstrecken sich von den Gas
flammkohlenschichten im oberen Westfal B abwarts iiber die Fettkohlenschichten (West
fal A) bis in die Magerkohlenschichten (Namur). Gerade dem altesten Funde aus dem 
Namur kommt eine groBere Bedeutung zu, 
als in Frankreich sowohl wie in Belgien aus 
diesem Horizont noch keine Reste bekannt 
geworden sind. In Europa kennt man nur in 
Holland aus diesen alteren Schichten (Epen
Gruppe, oberes Namur) einen von PRUVOST 

(1927) bearbeiteten Insektenfliigel, dem der 

~'---I- R Ru :=-::":::'::::::--
M~;~~~::=-
~ 

Abb. 132 a. Aderung von Metropatorites kassenbergensis KELLER. 
SiiBwasserhorizont iiber Fliiz Wasserbank, Magerkohlenschichten, 

Namur. Kassenberg bei Miilheim/Ruhr, Sammlung 
Ruhrland·Muscum, Essen. 

Abb. 132 b. Breyeria constantini KELLER. Hangendes von FlOz 
Dickebank. Untere Fettkohlensehichten, Westfal A. 
Zechc Constantin d. Gr. VI/VII bei Bochnm. S.W.B. 

in den Magerkohlenschichten gefundene Fliigelrest an Alter nur wenig nachsteht. Wenn 
auch die bisher festgestellten Insektenfunde aus dem Ruhrgebiet nur sparlich sind, so ist 
es wegen der stratigraphisch verschiedenaltrigen Fundschichten doch moglich, die wich
tigsten Ziige in der Entwicklungsgeschichte der Insekten fiir das Oberkarbon abzuleiten. 

Aus devonischen Ablagerungen sind keinerlei Reste von Insekten bekannt geworden. Da die ersten sicher 
bestimmbaren Insekten aus dem unteren Oberkarbon vorliegen, darf angenommen werden, daB der Ursprung 
der zum Arthropodenstamme gehorenden Insektenklasse im Unterkarbon liegt. 
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1m Namur sind die Palaeodictyoptera, die Stammgruppe aller Insekten, zunaehst 
allein vertreten. Von ihnen spalten wahrend des Westfals und Stephans die Vorlaufer 
der rezenten Ordnungen ab (Abb. 131). 

Die Insekten besitzen im geschleehtsreifen Zustande zwei Fliigelpaare, die aus 
Hautausstulpungen hervorgegangen sind und von Chitin gebildet werden. Die Flugel 
sind meist glasartig und werden von stark 
ehitinhaltigen Adern, den Bahnen der 
Traeheen und Nerven, durehzogen. Die 
Vorderflugel sind haufig starker chitinos 

Abb.133 a. Aderung von Balduria archaica MEUNIER. Hangendes 
von FJijz K, obere Gaskohlenschichten, Westfal B, Zeche Baldur 

bei Dorsten. S.W.B. 

Abb. 133 b. Balduriella lati,8sima MEUNIER. Hangendes von 
FJijz Q, untere Gasfiammkohlenschichten, Westfa! B. Zeche 

Baldur bei Dorsten. S.W.B. 

und dann zu Deekflugeln umgewandelt. Es kommt aber aueh die Ruckbildung des 
einen oder anderen oder beider Flugelpaare vor. 

Die Aderung der Fliigel ist das wiehtigste Merkmal fur die Erkennung und auf ihr 
grundet sieh in der Hauptsaehe die Systematik der fossilen Insekten. So zeigen die 
Adern der Palaodietyopteren (Abb. 132a u. b) ein mehr einseitiges, naeh hinten gerich
tetes Aufspalten der einzelnen Aste. Bei den Blattiden (Protoblattoidea) (Abb. 133a u. b) 

hingegen erfolgt eine beiderseitige 
Teilung der Adern nach dem vorderen 
und hinteren Flugelrand. Auf Einzel
heiten, die in speziellen Bearbeitungen 
fur das Ruhrgebiet von HANDLIRSCH 

Abb. 134. Rekonstruktion eines PaUiodictyopteron 
nach HANDLIRSCH (etwa 'I. n. Gr.). 

Abb. 135. Rekonstruktion einer Blattide, PhylomllUscriB 
vill£ti PRUVOST, Westfal bei Lens. Nach PRUVOST. 

(1910), MEUNIER (1921, 1925) und KELLER (1931, 1935) vorliegen und auf die ver
wiesen wird, solI hier nicht naher eingegangen werden. In den Abb. 134 und 135 sind 
Rekonstruktionen der im Karbon hauptsachlich angetroffenen Insektenordnungen 
wiedergegeben. Zu den Palaodictyopteren gehoren M etropator£tes kassewergensis 
(Abb. 132a), Breyeria constantini (Abb. 132b) und Synarmoge jerrarii, wahrend Bal
duria archaica (Abb. 133 a) und Balduriella latissima (Abb. 133b) zu den schon hoher 
entwiekelten Protoblattoideen, die den Ubergang zwischen den Palaodictyopteren und 
den noch weiter entwiekelten Blattoideen vermitteln, zu stellen sind. 

Die groBe Bedeutung der bis jetzt festgestellten Insektenreste aus dem Ruhrober
karbon liegt auf palaontologischem und palaobiologischem Gebiet. Ihre Seltenheit bringt 
es mit sieh, daB sie, wenigstens unterhalb von Floz Agir, fur die Stratigraphie weniger 
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zu verwerten sind. Erst die Zukunft wird zu zeigen haben, ob die jungeren Fundschichten 
des Westfal C auch im nordlichen Ruhrgebiet verbreitet sind, und ob hier in kommenden 
Tagen mit einer reicheren Ausbeute gerechnet werden darf. 

5. Die Fischfauna des Ruhroberkarbolls. 
Von Privatdozent Dr. GERHARD KELLER-Essen. 

a) Lebensbedingungen, Haufigkeit und Erhaltung. 
In der Gesamtfauna des paralischen Oberkarbons nehmen die Fische einer biologi

schen Eigenart wegen eine Sonderstellung ein. Wahrend goniatitenfuhrende Schichten 
einerseits marine Bildungsverhaltnisse kundtun und Anthracosienhorizonte andererseits 
auf eine Entstehung im limnischen Faziesbereich hinweisen, konnen aus dem Vorkommen 
von Fischresten allein keine derartig einwandfreien Schltisse tiber die Art des Bildungs
gebietes gezogen werden. Von den Oberkarbonfischen sind nur wenige ausgesprochene 
Meeresbewohner. Die Mehrzahl bleibt nicht auf die marinen Ablagerungen beschrankt, 
sondern geht im Verlaufe des Oberkarbons, wie die Begleitfaunen zeigen, in SuB wasser
ablagerungen tiber. Die oberkarbone Fischwelt paBt sich demnach den geanderten Lebens
bedingungen an. 

Bei den Fischen sind Funde nicht so haufig wie bei den besonders verbreiteten 
Mollusken. Jedoch sind diese Reste ihrer Zahl nach nicht mit den selteneren Fossilien 
aus dem Arthropodenstamme zu vergleichen, auch wenn in Hinblick auf Nordfrankreich 
einiges bisher bei uns unbekannt ist. 

Hier sind noch Fortschritte in unserer Kenntnis von der oberkarbonischen Fischfauna zu erwarten, denn 
allein schon auBere Grunde, wie die haufige Unscheinbarkeit der Fossilien, werden verursacht haben, daB 
manches Stuck der Forschung unerkannt verloren ging. Diese wird in gewisser Hinsicht dadurch erschwert, 
daB die Fossilien von ein und derselben Art sehr verschieden sein k6nnen. Nur selten kommen die Fischreste 
k6rperlich noch zusammenhangend oder wenig auseinander getragen vor, wie z. B. in Geoden. 1m allgemeinen 
liegen die erhaltungsfahigen Teile im Schieferton zerstreut. 

Am haufigsten trifft man wegen ihrer groBen Zahl am Fischkorper die von dem sehr 
widerstandsfahigen Ganoin, einer schmelzartigen Schicht, tiberzogenen Schuppen be
stimmter Gruppen an. Die Schuppen tragen die wichtigsten Merkmale der Artbestim
mung, jedoch nicht so eindeutig, wie zunachst erwartet werden konnte, denn GroBe, 
Form, Oberflachenzeichnung und Zahnelung sind bei einer Art je nach ihrem ehemaligen 
Sitz am Tierkorper verschieden. Schuppen aus der Brustgegend pflegen am deutlichsten 
die jeweiligen Merkmale zu tragen, und auf diese stutzt sich vornehmlich die Bestimmung. 
Weniger typisch sind Schuppen aus der Flankenregion, wahrend die Schuppen yom 
Hinterkorper und yom Schwanz noch weniger charakteristisch ausgebildet sind. Erst 
durch gtinstige Funde und unter Heranziehung der alteren Literatur ist es PRUVOST
Lille in seinem grundlegenden Werk 1919 fur Nordfrankreich moglich gewesen, groBere 
Klarheit uber die Zusammenhange zu schaffen. Bereitet so schon die Arterkennung 
mit Hilfe der Schuppen einige Schwierigkeit, so ist dieses in weit hoherem MaBe bei den 
ubrigen Hartteilen, wie bei den Knochen, vor aHem aus der Schadelpartie und des Kiemen
apparates, bei den Zahnen und Flossenstacheln der Fall. 

Genauere Beobachtungen im Oberkarbon des Rheinlandes und Westfalens haben 
in den letzten Jahren gezeigt, daB die Fische haufiger vorkommen, als nach alteren 
Funden zu schlieBen war. So sind es vor aHem zwei 1931 und 1932 festgesteHte Fund
schichten, uber Floz Wasserbank bei Miilheim-Ruhr (KELLER 1934) und tiber Floz K 
(Einheitsbenennung) der Zeche Auguste Victoria, die als ausgesprochene Fischhorizonte 
bezeichnet werden konnen. 

Nach diesen Ergebnissen ist zu erwarten, daB sich unsere Kenntnis noch erweitern wird. Urn sie zu f6rdern, 
solI hier ein Uberblick iiber die bisher bekannte Fischfauna des Ruhrgebietes und ihre stratigraphische Ver
breitung gegeben werden. Die Fischfauna anderer Oberkarbongebiete wird zum Vergleich herangezogen. 

b) Systematik. 
In der Phylogenie der Fische beginnt wahrend des Karbons eine rege Entfaltung 

der beiden umfangreichen Unterklassen, der Elasmobranchier und der Teleostomen, 
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denen der Hauptteil der heute lebenden Fische angehort. Eine dritte Unterklasse, die 
Placodermen, zu denen die Panzerfische des rheinischen Devons gehoren, war ausgestorben. 
Nur die sog. Conodonten, winzige Zahnchen und Kiemenbogen, die im tiefsten Ober
karbon bei 1serlohn und Arnsberg vorkommen, sind nach H. SCHMIDT (1933) vielleicht 
dazu zu rechnen. 

1m Ruhroberkarbon sind von den beiden aufbliihenden Unterklassen manche Gat
tungen und Arten nachzuweisen. Die bisher haufiger im Ruhroberkarbon angetroffenen 
Arten gibt folgende Ubersicht wieder: 

Placodermi 
Ordn. Conodontophorida Gna.thodus integer H. SCHMIDT 

Ordn. Acanthodi 
Ordn. Ichthyotomi 

Ordn. Selachii 

Elasmo branchii 
Acanthodes sp. 
Orthacanthus cylindricus AGASSIZ 
Diplodus gibbosus AGASSIZ 
Oracanthus bochumensis JAEKEL 

Listracanthus beyrichi V. KOENEN 
Pleuroplax affinis SALTER 
Callopristodus pectinatus AGASSIZ 

Teleostomi 
Ordn. Crossopterygii Megalichthys hibberti AGASSIZ 

Strepsodus sauroides BINNEY 
Rhizodopsis sauroides WILLIAMSON 

" wachei PRUVOST 
Coelacanthus elegans NEWBERRY 

mucronatus PRUVOST 
watsoni ALDINGER 
stensi6i ALDINGER 

Teleostomi 
Ordn. Ganoidei Elonichthys aitkini TRAQUAIR 

denticulatus 
TRAQUAIR 
egertoni EGERTON 
aff. multistriatus 
TRAQUAIR 

Rhadinichthys renieri PRU-
VOST 
monensis 
EGERTON 
d. canobiensis 
TEAQUAIR 

Drydenius molyneuxi TEA, 
QUAIR 

Acrolepis hopkinsi M'Coy 
Platysomus pruvosti BOEHM. 

a) Elasmobranchii. 
Nach den bisherigen Beobachtungen stehen die Elasmobranchier mit ihren wenigen 

Resten hinter dem Vorkommen der artenreicheren Teleostomenordnungen der Crossoptery
gier und Ganoiden arten- und zahlenmaBig zuriick. Zu den Elasmobranchiern sind aber 
altere Funde zu stellen, die Einzelheiten iiber den Aufbau von Kopfknochenplatten 

Abb. 136. Orthacanthu8 cylindricu8 AG. Flossenstachel. Nach KUKUK. Abb. 137. Diplodus gibbosu8 AG. 
Zahn. Nach H. SCHmDT. 

zu erkennen geben. So beschrieb JAEKEL (1890) eine Kopfplatte des zu den Selachiern 
(Haien) gehorenden Oracanthu8 bochumen8i8 JAEK. von der Zeche Hannover bei Bochum, 
bei der im Diinnschliff einzelne GefaBkanale und Dentinrohren neben einer fremden 
farbenden Substanz deutlich wurden. Aus stratigraphisch jiingeren Schichten, aus dem 
Agir-Horizont der Zeche Baldur, stammt ein weiterer Selachierfund, Pleuroplax affinis 
SALT. Einer anderen Unterordnung der Elasmobranchier, den 1chthyotomen, ist ein 
ebenfalls alterer Fund von CREMER (1893), Orthacanthus cylindricus AG. anzufiigen 
(Abb. 136). Es handelt sich urn einen bilateral-symmetrischen Kopf- oder Flossenstachel. 
Zu gleichen oder ahnlichen Fischen gehoren die haufiger vorkommenden isolierten Zahne, 
die als Diplodus be~eichnet werden (Abb. 137). Diese Zahne tragen auf einer plattenartigen 
Wurzel zweispitzige Kronen mit einer stark reduzierten (dritten) Mittelspitze. Von einer 
letzten Elasmobranchierordnung, denAcanthodi, sind bisher nur Flossenstacheln iiberliefert. 
HONERMANN fand 1936 einen Zahn von Oallopristodus pectinatus AG. auf Z. Neuessen. 

{J) Crossopterygii. 
Von den Crossopterygiern, einer nach den ihr eigenen quastenartigen Flossen g€

nannten Teleostomenordnung, kommen verschiedene Gattungen und Arten im Ruhr
oberkarbon vor. Besonders haufig sind die Gattungen Rhizodopsis und Ooelacanthus. 
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Die von diesen Gattungen uberlieferten Reste bestehen hauptsachlich aus Ganoin
schuppen, daneben treten auch Knochenplatten aus der Schadelpartie auf. Die nach der 
Langsrichtung symmetrischen Schuppen von Rhizodopsis sauroides WILLIAMS. tragen 
unter der dunnen Schmelzschicht radiale feinere Zeichnungen, die von groberen konzen
trischen Skulpturen unterbrochen werden. Nach dieser Zeichnung sind vier Abschnitte : 

ALb. 138. Abb.139. AbL.140. 
Abb.138 . Rhizodopsis wachei PRUVO ST. Schuppe von der Innenscite. a cin Teil dcr Schuppc ist aLgebrochen und liiBt den 

Gegcndruck der AuBenscite crkennen. Nach PRUVOST. 

Abb . 139. Coelacanthus elegans NEWB. Rekonstruktion nach PRUVOST. 

Abb.140. Coelacanthus mucronatus PRUVOST, Schuppe, Hintcrendc untcn. Nach PRUVOST. 

ein Vorderende, ein Hinterende und zwei gleichartige Seitenteile auf den Schuppen zu 
unterscheiden. Das Hinterende ist besonders kraftig skulptiert; dieses lag am lebenden 
Fische an der KOl'peroberflache, wahrend das weniger scharf gezeichnete angewachsene 
Vorderende bis uber die Mitte hinaus von der vorhergehenden Schuppe dachziegelartig 
uberdeckt war. Die bis 2 cm langen Schuppen von Rhizodopsis wachei PRUV. sind durch 
ihre 1/2 mm erreichende Dicke charakterisiert (Abb. 138). Von den 
0,45 m und 0,70 m Lange erreichenden Arten Coelacanthus elegans 
NEW. (Abb. 139) und Coelacanthu8 mucronatus PRUV. sind neben 
Schuppen (Abb. 140) auch Knochen vom Kopf und vom Schulter
giirtel tiberliefert. Mit solchen Resten neuer Arten aus dem Floz
leeren von Haspe und Herner hat sich ALDINGER (1931) eingehender 
befaBt. Die wiederum nach der Langsrichtung symmetrischen Schuppen 
der Coelacanthiden sind auf der AuBenseite mit Langsrippen versehen, 

Abb. 141. Mellalichthys 
hibberti AG., Schuppe, 

links vorn. 
l\ach PRUVOST. 

welche am freiliegenden Hinterende stark hervortreten und auf dem ehemalig bedeckten 
Vorderende sich in feinere Zeichnungen auflosen. Auf dem verschiedenartigen Verlauf 
der Rippen und auf der Gestaltung des Hinterendes beruht die Unterscheidung der 
einzelnen Arten. Wegen ihrer GroBe und ihrer glatten schwachpunktierten Oberflache sind 
die Schuppen von Megalichthys hibberti AG. leicht zu erkennen (Abb. 141). Die Korper
lange konnte bei diesen Fischen 1,5 m erreichen. Dementsprechend weisen auch die 
Kopfknochen groBe AusmaBe auf. Aus dem Ruhrgebiet fehlen jedoch Knochenfunde. 
Die langgestreckten rhombischen Schuppen tragen an den Vorderrandern schmale, einst 
uberdeckte Saume. Ais letzter Crossopterygierrest ist noch eine groBe Schuppe des 
weniger beobachteten Strepsodus sauroides BIN. anzufiihren. 

y) Ganoidei. 
In dem bisherigen Material aus dem Ruhroberkarbon finden sich weitaus am haufig

sten die Ganoiden oder Schmelzschupper, eine weitere Teleostomenordnung. Von ihnen 
kommen besonders zahlreich Schuppen vor, die, wie bei den Crossopterygiern, aus einer 
knochernen Unterlage mit einer auBeren Schmelzschicht (Ganoin) zusammengesetzt 
sind. Die Gestalt der Schuppen von den Korperflanken und aus der Schwanzregion ist 
rhombisch. In der Mehrzahl tragen die Schuppen, besonders die wohlausgebildeten 
von den vorderen Korperseiten (Abb. 142), an der oberen Kante einen Ansitzdorn, der 
unter die nachsthohere mit einer entsprechenden tunnelartigen Aufwolbung versehene 
Schuppe lief und hier am Korper angeheftet war. Uber die Schuppenoberflache ziehen 
sich Streifen und Rippen, die an der Hinterkante in einzelnen Zahnen enden. Von diesen 
wurde die nachste weiter nach hinten zu gelegene Schuppe wie von einem Kamm tiber
deckt. J edoch war del' nichtsichtbare vordere Saum del' darunterliegenden Schuppen, 
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der sich ebenfalls an der Oberkante hinzog, nur schmal. Die Zuweisung zu den einzelnen 
Gattungen und Arten grtindet sich auf die verschiedenartige Gestalt, GroBe, Oberflachen
zeichnung (Streifen, Streifenbander, Rippen) und Zahnelung der Schuppen. Nur bei 
gtinstigen Fundumstanden sind auch Knochenreste zu verwerten. Die drei hauptsachlich 
vorkommenden, im folgenden naher beschriebenen Gattungen gehoren der aus dem 
Kupferschiefer wohlbekannten Familie der Palaeonisciden an. 

Die Gattung Elonichthys, deren einzelne Arten 0,1-0,2 m lang wurden, hat Schuppen 
mit einer Hohe von 2-3 mm, wie z. B. Elonichthys denticulatus TRAQ. (Abb. 142) .. Diese 

Abb.142. Elonichthys denti· 
culatus TRAQ., Schuppe mit 

Ansitzdorn. 
Nach PRUYOST. 

Abb. 143. Rhadinichthys reo 
nieri PRUYOST, Schuppe mit 

Ansitzdorn. 
Nach PRUVOST. 

Schuppen werden von kraftigen nach hinten 
verlaufenden Rippen, jede an der Hinter
kante mit einem Zahn endigend, tiberquert. 
Ihnen fehlen der Vorder- und Unterkante 
parallel verlaufende Streifenbander, die ftir die 
sonst ahnlich gestaltete Gattung Rhadinichthys 
typisch sind (Abb. 143) und sogar wie bei 
Rhadinichthys renieri PRUV. die Oberflache 
bis zum Mittelpunkt der Schuppe erftillen und 
schlieBlich noch der Oberkante parallel sich 
hinziehen. Rhadinichthys - Schuppen pflegen 

kleiner als die von Elonichthys zu sein. Dementsprechend erreichte die Korperlange 
auch nur 8 cm. Ais dritte Ganoidengattung, die den beiden angeftihrten nahe steht, 
gesellt sich Drydenius mit der Art Dr. molyneuxi TRAQ. hinzu. Dieser 8 em lange 
Fisch trug in der vorderen Korperregion rechteckige bis 2 mm hohe schmale Schuppen, 
die sich auffallig durch zahlreiche feine Streifen von Elonichthys unterscheiden. Diese 
Streifen ziehen sich konzentrisch urn den Schuppenmittelpunkt und verlaufen, wie 
gelegentlich bei Rhadinichthys, parallel der gezahnelten Hinterkante in Zickzackform. 
Die Hinterkante ist mit einer groBeren Anzahl feiner spitzer Zahne besetzt. Derbere 
hervorspringende und die Schuppenoberflache durchziehende Rippen fehlen. Erst 
ktirzlich wurde das Vorhandensein einer weiteren Ganoidenart Platysomus pruvosti 
BOEHM nachgewiesen, die einer anderen Familie, den Platysomiden angehort. Diese 
unterscheiden sich von den Palaeonisciden durch die hohere Korperform und durch 
die bei dieser Betrachtung in den Vordergrund gestellte Form der Schuppen. 

c) Stratigraphische Verbreitung. 
Da durch die Floze und durch sonstige petrographische Leithorizonte eine weit

gehende Unterteilung des ruhrlandischen Karbons schon vorhanden ist und fUr praktische 
Zwecke auch ausreichend war, wurde das Bedtirfnis nach einer palaontologisch begrtindeten 
Altersfolge erst durch das Aufkommen vergleichender stratigraphischer Betrachtungen 
wachgerufen. 

Nachst den Pflanzen wurden die Goniatiten stratigraphischen Zwecken dienstbar gemacht. Auch bei 
den Anthracosien zeigte sich eine zonenmaBige Aufeinanderfolge, die sich bei Vergleichen mit Nachbargebieten 
als brauchbar erwies. Auf die stratigraphische Verbreitung und Bedeutung der Fische solI im folgenden ein· 
gegangen werden. Dabei wird auBer acht gelassen, daB diese sich dem in der subvariszischen Saumtiefe ein· 
tretenden Fazieswechsel anpassen. 

Ebenso wie bei den StiBwassermuscheln finden sich unter den Fischen einige Arten, 
die von einer groBen Langlebigkeit und tiber den groBten Teil des Ruhroberkarbons 
verbreitet sind, wie Z. B. Rhizodopsis sauroides und Coelacanthus elegans. Durch haufiges 
Auftreten in bestimmten Horizonten konnen auch solche Dauerformen einen gewissen 
Wert ftir die Altersfolge haben (vgl. im Folgenden Abb. 144). 

Welche stratigraphische Bedeutung den Coelacanthiden aus dem unteren Namur, dem FlOzleeren, 
zukommt, ist bei der noch geringen Kenntnis dieses Abschnittes nicht abzusehen. Es wurden aber in gleich
altrigen marinen Bildungen Nordfrankreichs solche Reste nach PRUVOST angetroffen, der fiir diesen Abschnitt 
das Vorhandensein von Coelacanthus elegans angibt. 

Erst im oberen N am ur, in den Magerkohlenschichten, finden sich in Ubereinstim
mung mit den westeuropaischenKarbongebietenRhizodopsis sauroides, Coelacanthus elegans, 
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Elonichthys denticulatus und vereinzelt Elonichthys aitkini, eine Art, deren friihes Erschei
nen im unteren Namur Belgiens und Hollands (Ass. de Chokier und Gulpener Schichten) 
bemerkenswert ist. Der schon aus dem oberen Namur (Ass. de Flines, Nordfrankreich, 
Ass. d'Andenne, Belgien und Epener Schichten, Holland) genannte Megalichthys hibberti 
beginnt im Ruhrgebiet etwas spater in den EBkohlenschichten, dem unteren Westfal A. 
Dieses insgesamt enthalt, neben Rhizodopsissauroides und Coelacanthus elegans, besonders 
Rhadinichthys renieri, Elonichthys denticulatus und Rhadinichthys monensis, die im Ruhr
gebiet ihren Anfang schon im oberen Namur nehmen. Wahrend im Ruhrkarbon Elon
ichthys aitkini aus dem Westfal A nicht mehr bekannt ist, findet sich hier die typische 
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Abb. 144. Stratigraphische Verbreitung der Fische im Oberkarbon des Ruhrgcbietes. Aus Gliickauf 1935. 

Form Coelacanthus mucronatus vor. Nach PRUVOST solI sie auf das Westfal A und obere 
Namur beschrankt sein, bei uns wurde sie aber auch wesentlich hoher, iiber Floz Agir 
festgestellt. Andererseits sind einige Arten wie Pleuroplax affinis, Strepsodus sauroides 
und Elonichthys egertoni, die im Ruhrgebiet erst im Westfal B bzw. C verbreitet sind, 
aus diesen alteren Schichten, etwa wie in den westlichen Nachbarlandern, noch nicht 
bekannt geworden. In den beiden hoheren Stufen des Westfals werden aber wieder in 
Ubereinstimmung M egalichthys hibberti, Rhadinichthys monensis und Drydeniu8 molyneuxi 
angetroffen. Die Dauerformen Rhizodopsis sauroides und Coelacanthus elegans sind auch 
hier noch zugegen. Als Leitform fiir das Westfal C ist von PRUVOST Rhizodopsis wachei 
angegeben worden. Zwar lassen altere Angaben iiber das besonders friihzeitige Auftreten 
dieser Art im westfalischen Karbon sich nicht aufrechterhalten, es scheint aber fiir das 
hiesige Gebiet mit einem friiheren Beginn, namlich im unteren Westfal B zu rechnen zu sein. 

Ein Vergleich mit der PRUVosTschen Faunenliste (PRUVOST 1919) lehrt, daB einige 
Fischarten im Ruhrgebiet noch nicht festgestellt werden konnten und einige Unter
schiede vorhanden sind. Trotz dieser kleinen Abweichungen ist aber zu erkennen, daB die 
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Zusammensetzung und stratigraphische Verbreitung der ruhrlandischen Fischfauna mit 
den Beobachtungen in Nordfrankreich, Belgien und Holland weitgehend iibereinstimmt. 
Somit gewinnen durch die Auswertung der Fischfauna stratigraphische Horizontierungen 
im Ruhroberkarbon an groBerer Sicherheit 1. 

6. Fahrten von Landwirbeltieren im Karbon. 
Ein Zufallsfund hat unsere immer noch sehr liickenhafte Kenntnis von groBeren 

Landtieren, welche die Steinkohlenmoore des rheinisch-westfalischen Kohlenbezirkes 

Abb.145. Freigelegte Fahrtenplatte aus den oberen El3kohlenschicllten. Zeclle Prasident. 1: 17. 
Aus KUKUK: Z. dtscll. geol. GeB. Bd. 78, Taf. XIII. 

bewohnten, erheblich bereichert. 1m November 1924, legte man in der Bochumer Zeche 
Prasident auf der 7. Sohle (430 m) im Hangenden des Flozes PlaBhofsbank eine machtige 
Sandsteinplatte frei, auf deren von Schieferton unterlagerter Unterseite rd. 30 mehr 
oder weniger gut ausgepragte, leliefartig heraustretende FuBabdriicke sichtbar wurden 
(s. Abb. 145). Nach dem Ergebnis meiner Untersuchungen (KUKUK 1924/26) handelt es sich 
in den mehr als faustgroBen Fahrten urn die als Positiv erhaltenen Ausfiillungen einge
trockneter Eindriicke von FuBspuren im Schiefertonschlamm von zwei verschieden groBen, 
aber gleichartigen Landwirbeltieren. Die teilweise iiber Kreuz stehenden und hoch heraus
gewolbten daumenlosen Ballenabdriicke lassen mit einiger Sicherheit vier kurze, dicke 
Finger und fiinf kurze, dicke, spitz zulaufende Zehen erkennen, welche wahrscheinlich 
bekrallt waren (s. Abb. 146). Die Spurweite (Abstand der linken von der rechten Spur) 
schwankt zwischen 30 und 45 em, wahrend die Schrittlange etwa 20- 25 cm betragt. 

1 In der neuen Arbeit von Moy -THOMAS (1937) werden die Fischreste des Karbons zum Teil anders benannt. 
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Da Skelettreste der Tiere, welche die Abdriicke erzeugten, nicht gefunden wurden und daher lediglich 
aus den Spuren auf Gestalt und Lebensweise der Tiere selbst geschlossen werden muB, ist die Frage nach 
der GroBe und dem Aussehen der Tiere noch nicht mit Sicherheit zu lOsen. Vergleiche mit den u. a. aus dem 
Buntsandstein bekannten Abdriicken der sog. Handtiere oder Chirotherien ergeben, daB die aufgefundenen 

Abb. 146. Teil der Fahrtenplatte. 1: 7. Zeche Prasident. S.W.B. Aus KUKUK: Gliickauf Bd. 60 (1924). 

Fiihrten diesen Pseudosuchiern nicht angehOren. Sie iihneln vielmehr den aus den Steinkohlenschichten Nord
amerikas nachgewiesenen Fiihrten molchiihnlicher Tiere mit plumpem Rumpf und kurzen GliedmaBen. Auf 
Grund der spitz zulaufenden Zehen hiilt O. ABEL den Erzeuger der Bochumer Fiihrte fiir ein primitives 
Reptil, nicht fiir einen Stegocephalen. Moglicherweise handelt es sich urn eine Pareiasaurus-ahnliche 
Theromorphenart. 

Zwei weitere Funde abweichend gearteter FuBspuren, die aber leider sehr schlecht erhalten sind und in 
anderen Horizonten auftreten, harren noch der Bearbeitung. 

C. Die Pflanzenwelt. 
1. Die Bedeutung der Steillkohlenpflanzen fiir die Stratigraphie 

des Ruhrkarbons. 
Von Professor Dr. WALTHER GOTHAN-Berlin. 

a) Allgemeines. 
Noch im Jahre 1892 las man in dem Werk von RUNGE iiber das Ruhrbecken, daB 

die Pflanzen als stratigraphische Indizes, also Leitfossilien, fUr das Ruhrkarbon oder 
Karbon iiberhaupt mehr oder weniger unbrauchbar seien. DaB diesel' Standpunkt unrich
tig war, war indes Eingeweihten damals schon bekannt, und dies wurde von LEO CREMER 
fiir das Ruhrrevier seIber in seiner Arbeit von 1903 nachgewiesen. CREMER behandelte 
speziell das Farnlaub und hatte damit die stratigraphisch wichtigste Gruppe del' Stein
kohlenflora erwahlt, denn noch heute ist unbestritten, daB als Leitfossilien die Farnlaub
formen am wichtigsten unter den Steinkohlenpflanzen sind. Dies gilt fiir das Ruhrrevier 
wie fiir andere Steinkohlenbecken. In del' Tat ist del' stratigraphische Wert del' ver
schiedenen Steinkohlenpflanzengruppen als Leitfossilien sehr verschieden. Es sind aber 
keineswegs allein die Farne von Bedeutung, sondern auch andere Formen sind wertvoll. 
Wichtig sind z. B. noch die Sphenophyllen oder Keilblattler, die Blatter del' Calamiten 
zum Teil, namlich die Annularien; recht wichtig miissen die Sigillarien genannt werden, 
wogegen die Calami ten und die Lepidodendren viel weniger in dieser Beziehung ergeben. 
Ziemlich bedeutungslos miissen weiter die Cordaiten genannt werden, von denen meist 
Blatter gefunden werden. 

Der Reichtum an Pflanzen in den einzelnen Stufen des Ruhrkarbons ist auBerordent
lich verschieden. Man sammelt sie meist im Hangenden del' F16ze in den Gruben, da 
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auf den Halden, soweit solche iiberhaupt noch geschiittet werden, die Pflanzen aus zu 
verschiedenen Horizonten durcheinander liegen. In dieser Beziehung ist von CREMER, 

MENTZEL, KUKUK, BODE, GOTHAN 
in frtiheren und spateren Jahren 
viel geschehen, und auBerdem sind 
verschiedene Grubengebiete von 
einzelnen Herren zum Teil sehr 
sorgfaltig abgesammelt worden. 
Das Ergebnis ist eine ganz bedeu
tende Erweiterung unserer Kennt
nisse tiber die Vertikalverbreitung 
del' einzelnen Arten, wodurch gegen 
friihere Auffassungen fortwahrend 
Korrekturen notig wurden, wie ein 
Vergleich selbst jtingerer Arbeiten 
miteinander lehrt. 

Abb.147. Sphenopteris biiumleri ANDRA. Magerkohlenschichten. S.W.B 

Aus dem Unterkarbon des 
Gebietes war bis VOl' kurzem an 
Pflanzen nul' sehr wenig bekannt; 
eine sehr willkommene Erganzung 

lieferten Funde aus den Kulmplattenkalken 
Aus den Hangenden Alaunschiefern und 

in del' Gegend von Neheim-Hiisten. 
deren Aquivalenten sind zwar einige 

Abb.148. Neuropteris 8chlehani STUR. Wedel und Einzelfiederchen. Fettkohlenschichten. Zeche Rheinpreu/3en. S.W.B . 

Calamiten und auch Farnreste bekannt, jedoch viel zu wenig, urn daraus irgendwie 
ein Bild del' damals im Ruhrgebiet odeI' dessen Nahe zu denkenden Flora zu ge
winnen. Das Flozleere galt bis VOl' noch nicht langeI' Zeit als sehr pflanzenarm, 
odeI' es waren daraus nur kiimmerliche Reste bekannt. Es hat sich abel' gezeigt, 
daB lokal sogar sehr reiche Floren del' verschiedensten Zusammensetzung und vorztig
licher Erhaltung vorkommen, wobei besonders an die Funde im mittleren und 
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oberen Flozleeren der Gegend von Hagen zu denken ist. In der Magerkohle sind 
die Pflanzenfunde oft sehr reichlich, namentlich im oberen Teil, und es sind hier be
stimmte Floze, die sich im Hangenden durch Pflanzenfiihrung auszeichnen. Die Flora 
schlieBt sich unmittelbar und liickenlos an die des Flozleeren an, abgesehen von einigen 
nicht groBen, aber dafiir stratigraphisch wichtigen Verschiedenheiten (s. Tab. 13). Ebenso 
allmahlich geht in der 
oberen Magerkohle, 
jetzt EBkohle ge
nannt, die Mager
kohlenflora in die der 
Fettkohle iiber. 

Die Flora der Fett
kohlenschichten ist 
als sehr reich zu be
zeichnen, und es sind 
besonders gewisse 
Floze undFlozpakete, 
die sich durch Pflan
zenreichtum im Han
genden auszeichnen, 
am meisten wohl die 
obere Fettkohle, aber 
auch andere, wie Floz 
Prasident, Dickebank 
und Sonnenschein, 
lieferten lokal ganz Abb.149. Sphenopteris striata GOTHAN. Untcrc Gasflammkohlenschichten. Ruhrbezirk. S.W.B. 

betrachtliche Mengen 
von Pflanzenabdriicken verschiedener Art. Das Floz Katharina bildet anscheinend fiir eine 
Anzahl von Formen die obere Grenze, wenn diese auch manchmal recht nahe von unten bis 
an dieses Floz herangeht. Fiir das Ruhrrevier gilt dies z. B. fiir Neuropteri8 8chlehani 
(s. Abb. 148) und Sphenopteri8 hoeninghau8i (s. Abb. 169), wahrscheinlich auch fiir die 
favularischen Sigillarien und noch andere. In der oberen Fettkohle ist Lonchopteri8 
(s. Abb. 170) schon sehr haufig; ihr erstes Auftreten fallt in die mittlere Fettkohle, und 
sie ist in der Gaskohle noch sehr haufig. Sie ist bisher etwa bis in die Nahe der Lingula
Schicht, etwa 150 m unter Floz Bismarck, verfolgt worden, oben allerdings schnell seltener 
werdend. Sonstige jiingere Formen machen sich in der Gaskohle kaum bemerkbar, auBer 
vielleicht Annularia 8phenophylloide8, die hier beginnt, und einigen jiingeren Sigillarien. 

Die Gasflammkohle bringt dann allmahlich, schon gegenFloz Bismarck sehr deutlich, 
jiingere Formen, wie JJiariopteri8 8auveuri (s. Abb. 171), Sphenopteri8 8triata (s.Abb.149), 
Neuropteri8 rarinervi8, N. tenuifolia, Sphenophyllum emarginatum, Sigillaria te88ellata, S.bob
layi u. a. m. (s. Abb. 172). Eine deutliche Verjiingung erfahrt die Flora weiter oberhalb des 
Agir-Niveaus, wo die eigentlichen Formen des Westfal C sich rasch einstellen. Allerdings 
treten sie im Ruhrrevier selbst noch nicht so stark hervor, wie in dem Gebiet von Ibben
biiren und am Piesberg, wo die hochsten Schichten des Ruhrkarbons entwickelt sind. Diese 
Komplexe liegen zwar jetzt vom Ruhrkarbon selbst getrennt, gehoren aber organisch da
zu, und die Verbindung mit dem Ruhrkarbon-Profil ist jetzt liickenlos bekannt. Die in die
sen Schichten bezeichnende Flora hat Verfasser C-Assoziation genannt, da sie fiir das 
Westfal C im Sinne der Heerlener Beschliisse charakteristisch ist. Sie ist in den folgenden 
Zusammenstellungen gekennzeichnet. Die Pflanzenfunde sind von der Gaskohle (WestfaIB) 
bis zum Westfal C sehr reichlich, wenn auch auf die einzelnen Floze ungleichmaBig verteilt. 

b) Kurze Charakterisierung der Flora der einzelnen Karbonstufen 
im Ruhrgebiet und seinen Anhangseln. 

Wir bringen die folgende Zusammenstellung in der Reihenfolge von unten nach 
oben, da sich dann ein besseres Sukzessionsbild ergibt. Das Wichtigste davon ist auBer
dem in der Tabelle S. 147 zusammengestellt. 



144 IV. Die besonderen stratigraphischen Elemente der fliizfiihrenden Schichten. 

1. Kulmplattenkalke (oberes Vise). Bedeutungsvolle Funde in dieser Stufe sind 
nur bei Elberfeld (Aprath) und weit im 0 des Gebietes bei Neheim-Htisten, einige auch 
bei Frondenberg und sonst gemacht worden. Die wichtigsten Funde sind erst neuen 
Datums; folgende wichtige Arten wurden gesammelt: 

Adiantites antiquus, Spathulopteris (Sphenopteris) haueri (f. densa) (Abb. 153), Rhaco
pteris inaequilatera, Asterocalamites scrobiculatus. Der Charakter der Flora entspricht 
der sonstigen des Vise. 

2. Hangende Alaunschiefer. AuBer einigen Calamiten, Samen und einer kleinen, noch 
unbestimmbaren Neuropteris oder Alethopteris ist nichts Nennenswertes gefunden. Wie 
sich aus der folgenden Flora ergibt, mtiBte hierin die Flora vom Charakter der Ostrau

Waldenburger Schichten erwartet werden. Die 
marine Fazies hat aber im Ruhrgebiet alles 
verdeckt. Funde in aquivalenten Schichten sind 
in Hollandisch-Limburg und Belgien gemacht 
worden, die auf die Richtigkeit der obigen An
nahme hinweisen. Der positive Nachweis aus 
dem Ruhrgebiet fehlt aber noch. 

3. FlOzleeres. Reiche Pflanzenfunde im Floz
leeren sind nur in der Gegend von Vorhalle bei 
Hagen (Verblendstein-Werke, ferner beiKramberg 
im oberen ~'lozleeren) und bei Haspe-Heubing 
(mittleres Flozleeres) gemacht worden. Die Art 
der vertikalen Verteilung der Flora im Flozleeren 
selbst ist schwer zu beurteilen, da die Funde in 
den tieferen Schichten sehr sparlich sind. Die 
Flora aus den mittleren und oberen sind sich 
sehr ahnlich, doch weist die Flora des oberen 
mehr Anklange zum Westfal hin auf. Aber auch 
die Flora des unteren Flozleeren ahnelt der des 
hoheren nach den wenigen Funden sehr. Sie 
enthalt bereits N europteris schlehani, Pecopteris 
plumosa und M ariopteris acuta-Formen und ent
halt jedenfalls auch im unteren Teil keine alten, 
altnamurischen Formen mehr, die etwa an solche 

Abb.150. Pecopteris plumo8a BaONGN. FlOzleeres und W ld b S h' h . 
Westfal. S.W.B. der a en urger c lC ten usw. erInnern 

wtirden. Ais ganzes kann man die Flora des 
Flozleeren etwa durch folgende Arten charakterisieren, wobei das Fehlen von Arten 
der Lyginopteris-Gruppe, wie Sphenopteris hoeninghausi und biiumleri charakteristisch 
von der negativen Seite her ist: 

Sphenopteris hollandica (s. Abb. 154) (wichtig, nur sehr selten in der Magerkohle), 
Alloiopteris sternbergi (nebst anderen Arten dieser Gruppe, die in ziemlicher Mannigfaltig
keit auftreten), Mariopteris acuta-Formen, Neuropteris schlehani, Alethopteris lonchitica, 
Sphenophyllum cuneifolium, Asterophyllites longifolius, Calamiten und Mesocalamiten, 
Lepidodendron aculeatum u. a., Sigillaria div., Cordaites principalis usw. Die meisten 
Arten gehen von hier aus noch viel hoher hinauf, nur Sphenopteris hollandica findet sich 
fast nur hier. In Ubereinstimmung damit treten hier noch unter anderem drei Arten 
hoherer Pflanzen zuerst auf, naInlich ziemlich haufig N europteris gigantea und Pecopteris 
plumosa (s. Abb . 150), ausnahmweise Formen von Neuropteris obliqua, Sigillaria schlot
heimiana. 

Die Flora des Flozleeren geht auf diese Weise unmerklich in die der Magerkohle tiber, 
aus deren unterstenSchichten jedoch kaum etwas bekannt ist. Erst etwa vom Floz 
Wasserbank an sind Pflanzenfunde haufiger, und solche sind von da an tiber das Haupt
floz Sarnsbank-Mausegatt usw. nach oben zahlreich zu verfolgen. 

4. Flora der Magerkohle (von der Basis bis Floz Sonnenschein). Die Flora der Mager
kohle weicht von der des Flozleeren durch die Haufigkeit der Lyginopteris -Arten ab, 
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von denen unten schon auf Fl6z Wasserbank zuerst Sphenopteris biiumleri (s. Abb. 147) 
erscheint, dann von Fl6z Sarnsbank oder Mausegatt an Sphenopteris hoeninghausi. Ais 
charakteristiseh fur die Magerkohle kann man eine Assoziation von Sphenopteris (Lygi
nopterisj hoeninghausi und biiumleri, Mariopteris acuta (s. Abb. 155), Neuropteris schle
hani oder eines Teiles dieser Arten ansehen, dazu kommen noeh andere Formen wie Pseud
adiantites sessilis (s. Abb. 156), Favularien usw. 

5. Flora der Fettkohle. Ais Artenauswahl sei genannt: Sphenopteris hoeninghausi, 
Mariopteris muricata (unten aueh noeh acuta), Sphenopteris obtusiloba, Sph. laurenti, 
Palmatopteris furcata (s. Abb. 157), Alloiopteris 
coralloides, sternbergi u. a., Pecopteris miltoni, 
P. plumosa, P. volkmanni (selten P. pennae
formis) , Alethopteris lonchitica (s. Abb. 158), 
Lonchopteris rugosa (beginnend zuerst ober
halb Fl6z R6ttgersbank, haufig erst von 
Fl6z Mathilde aufwarts), Neuropteris obliqua. 
(s. Abb. 160), N. heterophylla, Neur. schlehani 
zuriiektretend, N. gigantea (s. Abb. 151), selten 
schon Linopteris neuropteroides mit groBblatt
rigen Formen, Sphenophyllum cuneifolium, 
Calamites suckowi (s. Abb. 161), undulatus, 
ramosus, goepperti usw., Annularia radiata, 
Asterophyllites longifolius, Lepidodendron obo
vatum, L. aculeatum (Abb.162), L.lycopodioides, 
Lepidophyllum lanceolatum, Sigillaria elegans 
(s.Abb. 163), div. Formen (besonders im unteren 
Teil, oben seltener), S. cristata (s. Abb. 164), 
S. elongata, S. scutellata, Sigillariostrobus, 
Pinakodendron ohmanni, Cordaites principalis, 
Trigonocarpus parkinsoni. 

In der Fettkohle ist die Karbonflora be
reits in voller Blute und die obige Liste stellt 
nur eine Auswahl wichtigerer Formen dar. 

6. Flora der Gaskohle (von Fl6z Katha
rina bis zur Lingula-Sehieht). Die Flora ist 

Abb.151. Neuropteris gigantea STIlG. Hilufig im gauzeu 
Westfal A-B (0). S.W.B. 

im ganzen wie die der Fettkohle, besonders der oberen Fettkohle. Es fehlen aber oberhalb 
von Fl6z Katharina N europteris schlehani, Sphenopteris hoeninghausi und Verwandte 
und erst recht Sph. biiumleri und die favularischen Sigillarien. Es beginnen: N europteris 
tenuifolia (s. Abb. 165), Mariopteris nervosa, oben auch wohl schon M. sauveuri und die 
Sigillarien der Gasflammkohle. Es erliseht Lonchopteris rugosa. die in der Zollvereins
Gruppe noeh haufig ist. 

7. Flora der Gasflammkohle (von der Lingula-Schieht bis Fl6z Agir). Hier treten 
neben alteren heraufkommenden Formen schon recht merkbar jungere auf. Wir nennen 
davon Sphenopteris striata, Mariopteris sauveuri, Neuropteris tenuifolia neben N. hetero
phylla, Neuropteris "pseudogigantea" neben gigantea, Alethopteris decurrens, hier und da 
schon N. rarinervis (s. Abb. 168), Sphenophyllum emarginatum (beide noch selten), Spheno
phyllum myriophyllum, Pecopteris crenulata neben den alteren P. volkmanni und miltoni 
usw., Sigillaria boblayi, S. tessellata, Asolanus u. a. 

8. Flora der Flammkohle (oberhalb Fl6z Agir). 1m Ruhrrevier sind von diesem Kom
plex des Westfals C nur noeh 3-400 m aufgesehlossen. Es erseheinen nunmehr Formen 
der Piesberg-Ibbenburener Flora, die allerdings im Ruhrrevier lange nicht so hervor
treten wie an den Originalfundorten Ibbenburen und Piesberg. Neu sind Sphenopteris 
crepini (s. Abb. 166), Oligocarpia brongniarti, Sigillaria cumulata, S. principis; ferner 
.J.~ariopteris sauveuri, M. nervosa, Sphenophyllum emarginatum und majus, Annularia 
sphenophylloides (s. Abb. 167), Neuropteris scheuchzeri (s. Abb. 175) (sehr selten schon 
vorher), Linopteris muensteri (s. Abb. 173), Asolanus camptotaenia (s. Abb. 174). 

Kukuk, Geologie. 10 



146 IV. Die besonderen stratigraphischen Elemente der flozfiihrenden Schichten. 

Die hochsten Schichten sind am Piesberg vertreten; die Flora ist ungefahr dieselbe 
wie die von Ibbenbiiren, doch tritt als haufiger Bestandteil hinzu Neuropteris ovata, die 
mit Sicherheit noch nicht im Ibbenbiirener Karbon gefunden ist; auBerdem kommen 
hinzu eine Anzahl Pecopteris-Arten. N.ovata (s. Abb. 176) ist charakteristisch fiir das 
oberste Westfal C (Saarbriicker Flammkohle, Radstock Englands, nach der letzten 
Heerlener Konferenz 1935 als Westfal D bezeichnet), und damit schlieBt die bekannt 
gewordene Schichtenfolge im Ruhrkarbon etwa mit denselben Schichten ab, wie in 
England, Belgien, Nordfrankreich und Hollandisch-Limburg, auch in Oberschlesien 
ist es ahnlich. Jedoch stellen die Piesberger Schichten sicher nur die Basis des West
fal D dar; die Radstock - Schichten Englands gehen noch viel weiter ins Westfal D 
hinauf. 

Die Sukzession in den Nachbargebieten ist sehr ahnlich, also auch in Aachen, Lim
burg, Belgien usw. Einige Abweichungen geringerer Art, die groBenteils durch fazielle 
Bedingungen verursacht werden, konnen hier nicht behandelt werden, sondern miissen 
in der Spezialliteratur nachgelesen werden. Besonders eigentiimlich verhalt sich Spheno
pteris biiumleri, die praktisch in den Revieren westlich vom Ruhrrevier fehlt oder nur als 
Abnormitat auftaucht und dort gar keine Rolle als Leitfossil spielt. 

c) Zusammenfassung. 
Es ist versucht worden, die wichtigsten Punkte des Gesagten, das ja wegen der Kiirze 

des zur Verfiigung stehenden Raumes wesentlich nur eine Aufzahlung sein kann, in einer 

Leitpflanzen I Ruhrrevier Aachen- Hall,Limburg Belgien Nard-
Wurm Frankreich 

D Neuropteris ovata Piesberg-Schichten fE.>hlt fehlt fehlt fehlt 
---- -

Ji;~;;pt. ~~e-;;chz;"/ 
--- --- ----- ----------- - ----

Jbbenburener - Scht. Assise du Assise de C Neuropt. rarinervis Aammkohlen-Scht. Jabeek - Gruppe 
FlenlJ Bruay 

~ 
lair Linopteris munster; fl,A'air R.l'etit-Buisson Posse. deflimbert 

Gasflammkohlen - Maurirs- Grupp. Assise 
!il B Schichten Alsdorfer ScM, Assise de - Gaskohlen-Schichtec Hendrik- Gruppe d' Anzin 
~ !fathorina loneh, fl,1 fl,{!uaregnon fI, Poissonniere 

r--rug 
f!.!fathorina 

~,!ell- Fettkohlen-SchichlPn KD~)~~~7~1;:; ;;ht W~?~~J~~J:~PP Charleroi Assise d~l A !He 1I1f1,! ~~en.schPln I'Estenav Passtfp de Laure 
SarllSoanll ~r, ~v;aUsJ sskohlen-5chlchlfn Ob.5tolberger Scht, Baarlo-Gruppe Ass. de Chatelet Vlcoigne ) 

'''''Ieh, • ml, I--- ~!J.sbonl< 

C 
nllr Magerkohlen-Schich Baarlo-

Mar, Jf!i!!m) Flozlpere.s i.Westen Gruppe Assise f Assise 
Senosbanl< 

Iacuta F----"" flSenl]slJank Untere 

~ 
dE.> 

fl6zleeres d'Andenne l Flines E: B im Osten Srolberger EpE.>n-GruppE.> 

~ 
!feine LI'J~pflanzen Hangende Schichten GulpE.>n-Gruppe Assise de Assise de 

A (Marine EntwicMung) Alaunschiefer 
Chokier Bruille 

~ Vise 
Adiantites Kulm 

~ 
Rhacopteris (Kulmplattenhalk, Kohlenkalk Kohlenkalk Kohlenkalk Kohlenkalk 

5pathuloptef'is Kohlenhalk) Asterocalamites 

Abb. 152. Verbreitung der Leitpflanzen in den nordwesteuropiiischen Kohlenbecken. (FlOz Passee de Laure der letzten Spalte 
entspricht etwa FlOz Finefrau·Nebenbank und gehiirt unter den Strich.) 

Tabelle zusammenzustellen (S. S. 147), eine zweite weist auf die Beziehungen zu den 
benachbarten Revieren hin (s. Abb. 152). 

Bemerkt sei nur noch, daB bei der Benutzung der Pflanzen als Leitfossilien besonders 
zu beachten ist, daB man im allgemeinen nicht nach einzelnen Arten gehen, sondern 
moglichst versuchen soll, von den betreffenden Fundpunkten eine Anzahl Arten zusammen
zubringen, so daB man das Bild der Florenassoziation erhalt. Dann kann man z. B. auch 
durch das Auftreten von Nachlaufern von unten her und Vorlaufern von oben nicht 
getauscht werden. 

Bei der Identifikation von Flozen lei stet oft auch die Palaobotanik gute Dienste, 
wenn man sich iiber die Pflanzenfiihrung auf engerem Gebiet, z. B. in demselben Gruben
feId, genauer orientiert. Man erkennt dann oft gewisse Floze an der Art der im Hangenden 
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Stufe 

Westfal 
D 

Westfal 
C 

Westfal 
B 

Lokale 
Horizontbez. 

Piesberg 

Ibbenbiiren 

Flammkohle 
(Ruhr) 

Gasflamm
kohle 

Gaskohle 

Sonstiger 
Charakter 

C-Asso
ziation 

Tabelle 13. 

Leit
pflanzen 

Neur.ovata 

Pflanzenfiihrung 

Zuoberst, am Piesberg: 
N europteris ovata, Aleth. serli-grandini, Zunahme 
der Pecopteris-Arten. -- Sonst wie die nachste Flora. 

Neur. Sphenopt. crepini, Mariopteris nervosa und sauveuri, 
scheuchzeri, Neur. rarinervis, N. scheuchzeri, Linopteris muen
Linopteris steri, Sphenoph. emarginatum, Sph. majus, Annul. 
muensteri, sphenophylloides, Sigillaria cumulata, S. principis, 
Sphen?ph. S. tessellata; ferner Neuropt. tenuifolia, Sphenopt. 

i emarg~na- striat:z, As~lanU8 u. a. Dieselben Arten, aber spar-
r tum I... hcher, III der Flammkohle des Ruhrbezirkes 

------'--------- Agu ---

~ 

~ 

Mariopt. sauveuri, Alethopteris davreuxi, Sphenopt. 
striata, Neur. tenuifolia, N. heterophylla, N. gigantea, 
Alethopt. decurrens, groBnarbige rhytidolepe Sig. u. a. 
Bismarck - - - - - - - - - - - - - - - - - __ _ 
Erste Vorlaufer von Westfal C wie Sphenoph. emar-

ginatum und Neur. rarinervis u. a. 
Lingula -- Domina -- Niveau - - - - - - - - - -
Bis hierher Lonchopteris rugosa. Flora sonst etwa 
wie oberes Westfal A, stelienweise viel Lonchopteris 

---------~----------~----------~-------l-S Katharina 

Westfal 
A 

Fettkohle 

EBkohle 
(ob. Mager

kohle) 
1- ! ---------i 

Magerkohle I 
(untere Mager

kohle) 

Namur 
B 

FlOzleeres 

----;---------
Namur 

A 

Dinant 

Hangende 
Alaunschiefer 

Vise i 
1 

1

- - - - - - - i- - -
Tournai 1 

I S oben Lonchopteris rugosa. Bis hierher Auslaufer von 
I>-.::! Sphenopt. hoeninghausi (auch im Fliiz Katharinal, 

.'" N europteris schlehani und favulare Sigillarien. --
~ Sphenopt. obtusiloba, Palmat. furcata, Sph. laurenti; 

I I'§, Pecopt. plumosa, P. miltoni, Alethopt. lonchitica; 
I I.:: N eur. heterophylla, N. gigantea, N. obliqua, Sphenoph. 

I ~ cuneifolium, Annularia radiata, Calamiten; favular. 
1..2 lund rhytid. Sigillarien; Lepidodendren, Pinakodendren 
I ...; I usw.; Cordaiten usw. 
I ~.~ _ Sonnenschein - - - - _ - - __________ _ 

.'" I ~ Jl Viel Mariopteris acuta, Neuropteris schlehani, Spheno-
~ ~ ~ I pteris hoeninghausi; Sphenopt. biiumleri; Vorlaufer 
~ I ] der Fettkohlenflora 

i;l ~ -- i - Sarnsbank 
.~ ~ ~ 
~~ ~ 
~.~ I 
"..-

Flora in der Magerkohle (unter Sarnsbank) im ganzell 
wie in der EBkohle, aber noch keine Sphen. hoening
hausi und keine Fettkohlenvorlaufer; in der tiefen 

Magerkohle verarmend ~.~ I 
-~~----------------------------

I 
~I Sphenopteris hollandica; Mariopteris acuta, Neur. 

schlehani, Aleth. lonchitica, Sphenophyllum cunei/o-

I I lium, Alloiopteris sternbergi u. a. All., Sigillaria 
schlotheimiana; auBerdem andere Westfal A-Vorlau-
fer wie Pee. plumosa, Neur. gigantea, Lepidodendron, 

Calamiten, Cordaiten 

Marin. -- Pflanzenfunde selten und meist nicht naher 
bestimmbar 

Pflanzenfunde sehr selten (Kulmplattenkalke u. a.) 
Rhacopteris inaequilatera, Adiantites antiquus, Spa-

I thulopteris haueri, Asterocalamites, Lepidophloios ---1- -----,- ------------------------
I Pflanzenfunde nicht bekannt 

befindlichen Pflanzenvereine recht gut wieder, ebenso wie manche Floze durch SuB
wasser- und Meeresfauna charakterisiert sind. Es gehort also genau genommen zur 
geologischen Kenntnis des Grubengebaudes im einzelnen die Kenntnis der Fuhrung von 
tierischen und pflanzlichen Fossilien. Selbst in so gut bekannten Revieren wie dem 
Ruhrrevier kann man in solchen Fallen mangels anderer Behelfe die Pflanzenfossilien
kunde ebenfalls benutzen, und die Verbreitung ihrer Kenntnis liegt daher im Interesse 

10* 



148 IV. Die besonderen stratigraphischen Elemente der flozfiihrenden Schichten. 

Abb.153. Spathulopteris haueri (Stur.) GOTHAN (t. densa). Abb.154. Sphenopteris hollandica GOTHAN u. JONGMANS. 
Vis~. Neheim-Biisteu. S.W.B. Oberes FWzleercs (Namur). Berdecke. S.W.B. 

Abb. 155. Mariopteria acuta BRONGK. Abb.156. Pseudadianlues sessilis v. ROEHL. sp. 
Flozleeres bis Fettkohlenschichten. S.W.B. Untere Magerkohlenschichten. S.W.B. 

Flora des Kulmplattenkalks (Dinant) und des Flozleeren sowie der unleren Magerkohlenschichten (Namur). 
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Abb.15i. Palmatopteris furcuta BRGT. var. compacta. Fcttkohlc bis 
Ibbenbiirener Schichten. S.W.B. 

Abb. 158. Alethopteris lonchitwa SeHL. 
Fettkohlenschichten. S.W.B. 

Abb.159. Eingerollter Wedel von Alethopteris decurrens oder 
lonchitica. Fettkohlenschichten. S.W.B. 

Abb.160. Neuropteris obliqua BRONGN. (groBblattrige Form). 
Selten im oberen FlOzleeren, haufij( in den Fettkohlen- bis 

Gasflammkohlenschichten. S.W.B. 

Flora der Fettkohlenschichl.en (Westlal A). 



150 IV. Die besonderen stratigraphischen Elemente der flozfiihrenden Schichten. 

Abb.161. Calamites suckowi BRONGN. Basaler Teil. Abb.162. Lepidodendron aculeaturn STERNB. Fliizleeres bis Piesbergschichten. 
Magerkohlen- bis Piesbergschichten. S.W.B. 

Abb.163. Siuillaria eleuans BRONGN. Magerkoblen- und untere 
Fettkohlenschichten. S.W.B. 

S.W.B. 

Abb.l64. Siuillaria cristata SAUVEUR. Fettkohlen. 
schichten. S.W.B. 1/, nat. Gr. 

Flora der Fettkohlenschichten (Westfal AJ. 
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Abb.165. NeUTopteriB tenuifolia SCHLOTHEIM. Abb. 166. SphenopteT'is crepini STUR. Westfal C, S, W.B. 
Gasflammkohlenschichten. S.W,B. 

Abb.167. AnnulaTia sphenophylloides ZENKER. Westfal C Abb.168. Neuropteris rarinervis BUNB, Piesbergschichten. 
Ibbenbiiren. S.W.B. Piesberg b. Osnabriick. S.W.B. 

Flora aeT Gas- und Gastlamm/cohlenschichten (Westfal B und C). 
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Abb. 169. Sphenopteris (LyginopterisJ hoeninghausi BRONG. forma Abb. 170. Lonchopteris rugosa BRONGN. Gaskohlen- nnd obere 
sparsa Kidston. Mager- nnd Fettkohlenschichten. S.W.B. Fettkohienschichten. S.W.B. 

Abb.17l. Mariopteris sauveuri STUR. Gasfiammkohlenschichten. Abb.172. Sigillaria boblayi BRONGN. Gasfiammkohlenschichten. 
S.W.B. S.W.B. 'I, nat. Gr. 

Flora der Mager-, Fett- ,Gas- und Gas/lammkohlenschichten (West/al A, B und OJ. 
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Abb.173. Linopteris munsteri EICHW. Ibbenbiiren. Abb.174. Asolanus carnptotaenia WOOD. Piesbergschichten. S.W.B. 
S.W.B. 

Abb.175. Neuropteris sCMuchzeri HOFF)!. (mit Haaren). Abb.176. Neuropteris ovata HOFF)!. Nur Piesbergschichten. 
Ibbenbiiren. S.W.B. S.W.B. 

Flora der Flammkohlenschichten (Westtal G und DJ. 
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der betreffenden Beamten (besonders von Markscheidern und Markscheidergehilfen). 
Es ist daher auf den Bergschulen und Rochschulen meist Gelegenheit geboten, die Ele
mente dieser Kenntnis zu erwerben. Da die Kohle aus Pflanzen entstanden ist, ist dies 
eigentlich eine selbstverstandliche Forderung, wie die Kenntnis der Erzmineralien fur 
die Erzlagerstattenlehre. 

2. Der Fossilinhalt der Dolomitknollen der westdentschen paralischen 
Kohlenbecken. 

Von Professor Dr, MAX HIRMER-Munchen. 

a) Allgemeine Bedeutung der Dolomitknollen. 
Die hervorragende palaontologische Bedeutung der Dolomitknollen beruht darauf, 

daB sie jeweils das Pflanzenmaterial des sie bergenden Flozes nicht allein in groBer Voll
standigkeit einschlieBen, sondern auch oft in glanzender und vor allem strukturbietender 
Erhaltungsweise. 

Es handelt sich bei den Dolomitknollen stets urn konkretionare Bildungen im Be
reich marin transgredierter Floze. Da die Konkretionen, die vornehmlich aus Kalzium
Magnesium-Karbonat sowie etwas Spateisenstein bestehen, offenbar verhaltnismaBig 
schnell erhartet und damit der Pressung entgangen sind, der die ubrigen Teile des sie 
enthaltenden Flozes im Laufe der Erdgeschichte ausgesetzt waren, so sind auch die in 
ihnen enthaltenen Pflanzenreste in meist nahezu vollig ungepreBtem und unverandertem 
Zustand uns uberliefert; ein Umstand, der es ermoglicht, einen Einblick zu tun in die 
feinere Anatomie und in die Fortpflanzungsverhaltnisse der in den DolomitknoHen erhal
tenen Pflanzenreste, so daB sich sowohl in physiologischer wie auch stammesgeschicht
licher Rinsicht erst durch die Kenntnis der DolomitknoHenpflanzenwelt eine exakte 
Basis fUr die Kenntnis der Karbonpflanzenwelt im ganzen ergeben hat. 

1m Bereich Westfalens und des Aachener Gebietes gibt es zwei dolomitknoHenfuhrende 
Floze: 

Eines an der Grenze der oberen Fettkohlen: Floz Katharina des Ruhrgebjetes 
und mit ihm ident Floz 1 der Mariagrube im Bereich des Aachener Gebietes. Ein zweites 
im unteren Teil der oberenEBkohlenschichten: Floz Finefrau-Nebenbank des Ruhr
gebietes. 

AuBerdem (vgl. Tabelle 14) sind Dolomitknollen noch bekannt aus England, vornehmlich dem 
Bereich von Schichten, die der EBkohlengruppe des Ruhrreviers aquivalent sind; ferner ist das Aqui
valent des Fliizes Finefrau-Nebenbank nachgewiesen in Holland und Belgien; in Holland und Belgien 
finden sich auch nochmals Dolomitknollen in einer zeitlich unserer Flammkohle entsprechenden Schicht, 
ebensolche im Orlauer und Banat-Kohlengebiet sowie im Donetzbecken; in letzterem auch noch bis in 
Schichten unter dem Katharina-Niveau des Ruhrgebietes. - Aus dem unteren Oberkarbon (Namur) ist vor 
allem das Koksfliiz von Mahrisch-Ostrau, sowie ein Fliiz des englischen Millstone Grit zu nennen. 
Eine Anzahl entsprechender Bildungen in verschiedenen Oberkarbon-Niveaus finden sich in N ordamerika. 

Die genauere Art der Entstehung der Dolomitknollen ist durch die Untersuchungen 
von STOPES und WATSON, KUKUK, KUBART u. a. aufgeklart worden. Eine zusammen
fassende DarsteHung dieser Untersuchungen findet sich bei RIRMER (1927). Rier ist 
weiter darauf nicht einzugehen, sondern nur der palaontologische Inhalt zur Dar
steHung zu bringen. Und hierfur ergibt sich folgendes: 

1m groBen und ganzen spiegeln, wie bereits hervorgehoben, die in den DolomitknoHen 
erhaltenen Pflanzenreste das Bild jener Standmoorwalder wieder, aus deren Resten 
die die Dolomitknollen enthaltenden Floze sich jeweils gebildet haben. 

b) Die Pflanzenwelt der Dolomitknollen. 
Die Zahl der aus DolomitknoHen bekannt gewordenen Pflanzen betragt uber 160, 

ohne daB dabei langst aHe Reste bearbeitet waren l . Fur manche Pflanzengruppen haben 
1 Wahrend friiher diesbezugliche Untersuchungen vornehmlich an englischem und hollandischem Mate

rial unternommen wurden, sind in letzter Zeit auf Grund einer schiinen, von Prof. Dr. KUKUK in der Bochumer 
Berggewerkschaftskasse niedergelegten Dolomitknollen-Schliffsammlung sowie mit Unterstutzung des ge
nannten Instituts Untersuchungen auf breiterer Basis auch uber das Ruhr- und Aachener Revier dem Verfasser 
und seinen Mitarbeitern ermiiglicht worden. 
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erst die in den Dolomitknollen enthaltenen Reste die Existenz untruglich erwiesen. Dies 
gilt vor allem fur die Gymnospermengruppe der Pteridospermen (Cycadofili
cales), einer ungemein formenmannigfaltigen und artenreichen Pflanzengruppe, deren 
Vertreter in den Karbonwaldern teils als groBere, mehr oder minder baumfarnartige 
Gewachse, teils als kletternde, an Barlapp-, Schachtelhalm- und Schwertlaubbaumen 
sich hochrankende Lianen gelebt haben, charakterisiert durch ihre rein farnartige Ge
samterscheinung einerseits, andererseits dadurch, daB ihre Fortpflanzung vollig in der 
Art der primitiveren Samenpflanzen vor sich ging. In ihren anatomischen Verhaltnissen 
bilden sie eine gleichfalls klassische Ubergangsreihe zwischen farnartigen Gewachsen 
und echten Gymnospermen. Zu nennen sind davon: 1. die Formenreihen der lianen
artigen Heterangium-Lyginangium-Lyginopteris (dies die Namen der Stamme und Wedel, 

Abb.177. Heterangium kukuki HIRMER, vornehmlich Katharina-Niveau des Ruhr- und Aachener Reviers. Qucrschliff durch den 
SproG. B,-B, die Wede!spurbiindel. Aus HIRMER 1933. 9ma! vergr. 

vgl. Abb. 177 u. 178) mit Samen yom Typ Sphaerostoma, Lagenostoma, Physostoma und 
Conostoma und den Mikrofruktifikationen Telangium und Crossotheca. 2. Eine weitere 
Formenreihe von uberwiegend baumfarnartigem Erscheinen: die Med·ullosae mit den 
Wedelgattungen Alethopteris, Neuropteris u. a., den Samen yom Typ Trigonocarpus, 
sowie den (nur von inkohlten Resten her bekannten) Mikrofruktifikationen Whittleseya, 
Potoniea u. a. 

Von weiteren Gymnospermengruppen ist zu nennen die der Schwertlaubbaume, 
der Cordaitales, wichtigen Kohlebildnern, deren Stamme in einer Anzahl Gattungen 
( M esoxylon, M esoxylopsis, Cordaites und Dadoxylon) aus den Dolomitknollen bekannt 
geworden sind, wie auch ihre Blatter (Cordaitophyllum) , Blutenstande (Gothania) und 
Samen (Cardiocarpon u. a.). 

Mannigfaltig wie die aus den Dolomitknollen zutage geforderte und anatomisch auf
geklarte Pflanzenwelt der Gymnospermen (Nacktsamer) ist die der daraus bekannten 
farnartigen Pflanzen (Pteridophyta) mit den echten Farnen und besonders den fur 
die Flozbildung so wichtigen Gliederpflanzen und Barlappbaumen. 

Unter den echten Farnen (Filicales) sind es besonders die sehr primitiven, an 
die altesten, aus dem Devon bekannten Landpflanzen (Psilophytales) anschlieBenden 
Coenopterides (mit den Gattungen Stauropteris, Botrychioxylon, Etapteris, Ankyro
pteris, Botryopteris, Anachoropteris), die in ihrer noch sehr komplexen und fremdartigen 
Wedelgestaltung aus Dolomitknollenmaterial gut aufgeklart wurden, ferner Baumfarne 
der Marattiaceenfamilie, deren Stamm- und Wedelreste auch als haufige Oberkarbon
Pflanzenabdriicke bekannt sind. 

Von den Gliederpflanzen (Articulatales) sind es einerseits die lianenartig 
kletternden, dunnstammigen, keillaubigen SphenophyUen, deren SproBanatomie und 
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feinster Blutenbau nun aufgeklart ist, sowie die Schachtelhalmbaume (Calamiten), 
deren Stamme Athropitys (vgl. Abb. 179) und Athrodendron, Wurzeln, Blatter und Bluten 
(Calamostachys und Palaeostachya) wir erkennen k6nnen. 

Abb.178. Heterangium hoppstaedteri HillMER aus FlOz Katharina des Ruhrreviers. Teil des Spro13querschliffes. Bei B Wedelspur. 
Aus HillMER 1933. 22mal vergr. 

Aus der Gruppe der Barlappartigen (Lycopodiales) tritt uns, wie aus den 
"Abdrucken" in den Hangendschiefern so auch aus den Dolomitknollen der Fl6ze, eine 
Masse baumartiger Barlappgewachse Lepidodendron, Lepidophloios, Bothrodendron, Sigil
laria u. a.) entgegen, erhalten in Stammen, Blattern und allen Einzelheiten ihrer Bluten, 

Abb. 179. AthropiJys hirmeri KNOELL aus J!'lOz Katharina des Ruhrgebietes. Quer8chliff durch den Stamm. 

ja selbst den aus den Sporen hervorgehenden, sehr zarten Geschlechtspflanzchen (Prothal
lien) sowie den eigentumlichen, fUr die palaozoischen Barlappbaume so charakteristischen, 
gabelverzweigten, wurzeltragenden Stammbasen (Stigmaria). 

Was stammesgeschichtlich dann noch von hervorragendstem Interesse ist: daB 
auch von der Gruppe der Barlappgewachse aus der Versuch der Differenzierung 
samentragender Formen gemacht worden ist, ist gerade an Dolomitknollenmaterial 
entdeckt worden: es sind die den Schuppenbaumen (Lepidodendron) verwandte Gattung 
Lepidocarpon und die kleine krautige, unseren heutigen SelagineUen nahestehende 
Miadesmia. 
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c) Die einzelnen Pflanzenreste. 
Von Pflanzenresten aus Dolomitknollen des Ruhr- und Aachener Gebietes un 

Besonderen sind bis jetzt bekannt und teilweise beschrieben worden: 

Pteridophyta: 
Lycopodiales: 

Lepidodendron vasculare BINNEY. . . . 
" fuliginosum WILLIAMSON spec. 

Lepidostrobus spec. div.. . . .. . 
" gracilis ARBER . . . . 

Sigillaria spec. . . . . . . . . . . 
Stigmaria ficoides BRONGNIART . . . 
Bothrodendron mundum WILLIAMSON. 
Lepidocarpon lomaxi SCOTT. . . . . 

Articulatales: 
Sphenophyllum plurifoliatum WILLIAMSON . . . . . . . . . 
Sphenophyllostachys dawsoni WILLIAMSON . . . . . . . . . 
Athropitys communis (BINNEY) HIRMER U. KNOELL n. comb. 

" var. interlignea HIRMER u. KNOELL 
bistriatoides HIRMER u. KNOELL. . . . . 
hirmeri KNOELL (vgl. Abb. 179) ..... 

" "var. intermedia KNOELL. 
jongmansi HIRMER. . . . . 
herbacea HIRMER u. KNOELL 

" felixi HIRMER u. KNOELL. 
Calamostachys binneyana CARRUTHERS 

" 
casheana WILLIAMSON. 

Filicales: 
Stauropteris oldhamia BINNEY. . . . 
Etapteris scotti P. BERTRAND . . . . 
Ankyropteris westfaliensis P. BERTRAND 
Botryopteris hirsuta WILLIAMSON . 

" ramosa WILLIAMSON . . . 
Anachoropteris pulchra CORDA. . . . . 

Gymnospermophyta: 
Pteridospermales: 

Heterangium (Euheterangium) spec ............ . 
(Eupolyangium) kukuki HIRMER (vgl. Abb.I77) 
(Parapolyangium) hoppstaedteri HIRMER (vgl. 

Abb. 178) ..... 
Lyginangium intermedium KUBART . 
Lyginopteris oldhamia BINNEY . . . . . . . . . 

" spec ............... . 
Lagenostoma lomaxi WILLIAMSON ....... . 
Conostoma anglo-germanicum OLIVER u. SALISBURY 
M edullosa anglica SCOTT . . . . . 
Myeloxylon landrioti RENAULT .... 
Trigonocarpus shorensis SALISBURY . . 

Cordaitales: 
Mesoxylon multirame SCOTT u. MASLEN 
Cordaitophyllum loculosum FELIX 

robustum FELIX 
wedekindi FELIX 

" spec. div. . 
Gothania westfalica HIRMER. 
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Mit einem Wort ist noch hinzuweisen auf die Tatsache, daB des Ofteren auch im 
Hangenden der dolomitknollenfiihrenden Fl6ze sowohl des Ruhrreviers als Englands 
konkretionare, meist Tiere, gelegentlich aber auch Pflanzen einschlieBende Bildungen 
(Hangendknollen, Roofnodules) gefunden werden. Man hat ehedem geglaubt, 
daB die darin enthaltenen Pflanzenreste, die, o£fenbar dem Hinterland der Fl6ze 
entstammend, erst nach langerem Transport zur Fossilisation gelangt sind, einem 
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prinzipiell anderen Vegetationstyp (dem trockener Hange) entsprachen, es hat sich 
aber bei genauerer Untersuchung (HIRMER 1927) gezeigt, daB im Prinzip die Typen 
iibereinstimmen und groBere okologische Unterschiede nicht anzunehmen sind. 

Last not least sei noch bemerkt, daB in Gebieten wie dem Ruhrrevier, wo Dolomit
knollen in zwei zeitlich voneinander schon betrachtlich entfernten Flozbildungen vor
kommen, das Endziel der Durchforschung der Dolomitknollenpflanzenreste yom strati
graphischen Standpunkt aus sein wiirde, die Florenbildveranderung, welche die 
Hangendschiefer-Pflanzen beider Floze widerspiegeln, auch in der feineren Untersuchung 
der Dolomitknollenpflanzen beider Floze aufzuzeigen und zu vertiefen. 

Tabelle 14. Vergleichende Ubersicht iiber die dolomitknollenfiihrenden FlOze des mittleren 
Oberkarbon (Westfal) im Bereich des niederrheinisch-westfalisehen Kohlengebietes sowie 

der angrenzenden paralischen Kohlenbeeken West- und Mitteleuropas. 
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V. Abschnitt. 

Die stratigraphischen Verhaltnisse der flozfuhrenden 
Schichten im einzelnen. 

Auf Grund langjahriger Untersuchungen der Karbonablagerungen unter und iiber 
Tage und in Verbindung mit den vielseitigen Angaben aus dem Schrifttum sowie mit 
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den von mir und anderen geologisch durchgearbeiteten Profilen der Mehrzahl der Einzel
zechen ist im nachstehenden versucht worden, ein Bild des stratigraphischen Aufbaus 
der flozfiihrenden Schichten des Ruhrkarbons yom Liegenden zum Hangenden zu ent
weden. DaB diese Darstellung wegen des iibergroBen Umfanges des zu behandelnden 
Gebietes im engen Rahmen der vorliegenden Aufgabe und im Hinblick auf die Unzahl 
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Abb. 180. Schematischer Schnitt durch die Magerkohlenschichten. (Schichtenmachtigkeiten nach dem Profil der Zeche Gottessegen 
und des Silscheder Tunnels.) 

von Einzelaufschliissen und Sondererscheinungen sowie die zu erwartenden Neuauf
schliisse weder erschopfend noch abschlieBend sein kann, braucht kaum betont zu werden. 
Es wird Aufgabe spaterer Untersuchungen sein, das vertikale Aufbaubild durch aus
gedehnte Faziesbilder in der Horizontalen zu erganzen. 

Zwecks Gewinnung einer besseren Ubersicht habe ich die wichtigsten Ergebnisse 
meiner Untersuchungen, soweit sie allgemeine Bedeutung besitzen, in sechs fUr den 
besonderen Zweck des Buches neu entworfenen Normal profilen durch die verschiedenen 
flozfiihrenden Schichtengruppen niedergelegt (vgl. Abb. 180, 183, 185, 191, 192 u. 194). 

In dieses neue stratigraphische Gesamtbild sind neben den insbesondere in den Arbeiten von OBERSTE
BRINK und BARTLING festgehaltenen Beobachtungen auch die Einzelergebnisse der in einer Reihe von mir 
gestellter Examensarbeiten fiir die Diplom-Bergingenieurpriifung unter meiner Anleitung neu aufgestellten 
Schichtenschnitte vieler Zechen des Ruhrbezirkes mitverwertet. 

Hinsichtlich der flir jede Einzelzeche in Betracht kommenden SonderverhiUtnisse sei auf das Normal
profil der betre££enden Zeche selbst verwiesen. 
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A. Die Magerkohlenschichten (Namur). 
Aus der vergleichenden Betrachtung der Profile der Magerkohlengruben geht deutlich 

hervor, daB sich die Ablagerungen der Magerkohlen sowohl in ihrer Gesamtschichten
machtigkeit als auch in ihrer Ausbildung im Streichen verhaltnismaBig nur wenig 
verandern. Anders verhalten sich diese Schichten in der Richtung von S nach N. Hier 
machen sich nicht nur erhebliche Unterschiede in der Machtigkeitsentwicklung (OBERSTE
BRINK 1930), sondern auch in der Fazies geltend (KELLER 1936). NaturgemaB zeigt 
auch die Ausbildung der Floze in diesem Sinne gewisse Anderungen. In erster Linie falIt 
eine gewisse Verarmung an bauwtirdiger Kohle von SO nach NW, verbunden mit einer 
bestimmten Veranderung der Kohlenreife, in die Augen, wenngleich tiber die Ausbildung 
der Magerkohlenschichten in den nordlichsten Teilen unseres Bezirkes infolge ihrer zu 
groBen Tiefenlage nur sehr wenig bekannt ist. 

Kennzeichnend fUr die Mager kohlenschich ten (s. Abb. 180) ist jedenfalIs ihre 
durch das regelmaBige Auftreten leitender Horizonte - wie marine Schichten, aushaltende 
Sandsteinbanke und Konglomeratzonen u. a. - ermoglichte scharfe Unterteilung, die es 
mit sich bringt, daB sich auch die Mehrzahl 
der hier erscheinenden Floze durch den 
ganzen Ruhrbezirk ohne Schwierigkeiten ver
folgen laBt. Man kann daher sagen, daB die 
Schich ten der Mager kohle (einschlieB
lich ihrer Floze) die am gleichmaBigsten 
ausgebildeten aller Kohlenhorizonte 
des Ruhr bezir kes sind. 

Vom Hangenden zum Liegenden kennen 
wir in den Magerkohlenschichten neben
stehende Floze: 

Floz Sarns bank 
Floz Sarns banksgen 
Floz Schiefer bank 

Obere Mager- Fl" H tfl" . I oz aup oz kohlenschlChten Fl" W b k oz asser an 
Floz Dreckbank 
Floz N eufloz I Floz Hinne becke 

Untere Mager- Fl" B d' h . oz esser lC 
kohlenschlChten Fl" S b k oz engs an 

1. Die Unteren Magerkohlenscbichtell. 
Die rd. 350 m machtige Ablagerung der unteren Magerkohlenschichten wird 

durch eine vorwiegend schiefrig ausgebildete Zone tiber Floz Sengsbank in zwei an konglo
meratischen Sandsteinen reiche, flozftihrende Teile gegliedert. Die unterste Zone birgt 
als einziges das tiefste und alteste Floz Sengsbank. Die obere Abteilung ftihrt die 
Floze Besserdich (= Floz Albert auf Zeche Bergmann und Floz Wilhelm auf Zeche 
Schone Aussicht) und Hinne becke (= Floz Batavia auf Zeche Schone Aussicht). AIle 
drei Floze zeigen im Liegenden einen ausgesprochenen "Wurzelboden". 

~b, wie gelegentlich behauptet wird, in verschiedenen Schiirfen des Ostens - stellenweise rd. 10-15 m 
im Hangenden des liegendsten FlOzes Sengsbank - noch ein weiteres unbauwiirdiges FlOz (FlOz Einnahme 
von Paris) auf tritt, laBt sich nicht mehr mit Sicherheit nachpriifen. 

Von den drei tiefsten Flozen ist das Floz Sengsbank (= Floz Kaisbergbank bzw. 
Schlebusch) mit 0,50-1,60 m (einschlieBlich Bergmittel) das am starksten entwickelte 
und daher friiher meist gebaute Floz gewesen. Aber auch die beiden hoheren Floze: 
Floz Besserdich (mit rd. 0,50 m) und Floz Hinnebecke (mit rd. 0,30 m Kohle) wurden 
steIlenweise (wie auf Zeche Deutschland) ausgewonnen. 

Nach Beobachtungen an verschiedenen Aufschltissen nimmt die Machtigkeit des 
Flozes Sengs bank von S nach N derart ab, daB es in der Bochumer Mulde und am 
Wattenscheider Sattel nicht mehr nachzuweisen ist (KELLER 1934), wahrend die Floz
gruppe Besserdich-Hinnebecke noch bis in die Bochumer Mulde vorstoBt. 

In friiheren Jahren sind die drei tiefsten Fl5ze des Oberkarbons (oder wenigstens das eine oder andere 
derselben) unter den verschiedensten Namen in der Gegend von Witten, Wetter, Herdecke, Herzkamp und 
HaBlinghausen (auf dem Siidfliigel der Herzkamper Mulde) durch zahlreiche Schiirfarbeiten und kleine Stollen
betriebe bekannt geworden. AIle - auch in den Zeiten besonderer Konjunkturverhaltnisse - ausgefiihrten 
Versuche haben jedoch zu nennenswertem Abbau dieser meist schlecht entwickclten Fl5ze an keiner Stelle 
Veranlassung gegeben. Bestand doch z. B. in der Gegend von Wetter das seinerzeit in Bau genommene Fl5z 
Sengsbank nach meiner Feststellung vorwiegend aus blatterteigartigem, Toneisensteinknollen fiihrendem 
Brandschiefer mit ± dicken Kohlenzwischenlagen. Der Stiickkohlenfall, wenn man von einem sol chen iiber-
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haupt reden kann, war hierdurch erheblich beeintrachtigt und betrug schatzungsweise nur wenigc Prozent. 
Auf die Dauer erwies sich daher das Floz als unbauwurdig. Ebenso sind die in den Jahren des Ruhrkampfes 
an manchen anderen Stellen auf diesen FlOze umgegangenen Abbauversuche (wie auf den Kleinbetrieben Heller 
Mittag, Eulalia und Hortensia), die infolge der an die Gute der Kohle gestellten geringen Anspruche einen vor
ubergehenden Bergbau ermoglichten, nach Eintritt normaler Verhaltnisse wieder eingestellt worden. 

Der Gehalt der Kohle dieser Floze an fluchtigen Bestandteilen ist gering. Eine Analyse des liegendsten 
FlOzes auf der Zeche Konigsborn III/IV (Sengsbank?) ergab nach WISSELMANN 7,17% Gas (bei 11,9% Asche). 

Jedenfalls haben aIle drei Floze (Sengsbank, Besserdich und Hinnebecke) wegen ihrer ziemlich ungleich
maBigen Entwicklung und ihrer vielfach vorhandenen starken Unreinheit heute keine wirtschaftliche 
Bedeutung mehr_ 

Wegen des nur gelegentlich gefiihrten und dann sehr bescheidcnen Bergbaubetriebes auf diesen FlOzen 
ist das vollstandige Profil der tiefsten Schichten der Magerkohle von seiten des Bergbaues aus kaum bekannt 
geworden. Teilaufschlusse in diesen Schichten finden sich u. a. auf m 

den Zechen Konigsborn III/IV, Alter Hellweg (bei Unna), Gottes- D.!O~~~20~K~. ;E!~~ FI.Sengsbank 

segen, Caroline und Alte Haase. 
Aile fruheren Aufschlusse auf den Zechen Unna, Freiberg, 

Margarethe, ver. Bickefeld, Schurbank und Charlottenburg, Freie 
Vogel und Unverhofft, Bergmann, ver. Goeben (bei Witten), Deutsch
land, Blankenburg, Victoria (bei Kupferdreh), Adler, Pauline u. a. 
sind heute nicht mehr zuganglich. 

Uber die unter Tage gemachten Aufschlusse in dieser Zone sei 
noch bemerkt, daB ein Untersuchungsquerschlag auf Zeche Konigs

Sandsteine 

und 
born III/IV (3. Sohle nach S) Schichten unterhalb von FlOz Wasser- " .• 
bank in einer Machtigkeit von rd. 100 m erschloB, wobei unmittelbar I===~:=:::~~~:::j Sandschiefer 

unterhalb des Neufloz-Konglomerates drei unbauwurdige FlOze von 
0,30 K, 0,12 K und 0,30 K uberfahren wurden. Von diesen sind 
die zwei obersten als Hinnebecke und Besserdich und deren tiefstes 
als Sengsbank angesprochen worden. Meines Erachtens muB es im 
Hinblick auf den geringen Schichtenabstand des liegendsten FlOzes 
von den beiden hangenden noch zweifelhaft bleiben, ob das letzte 
FlOz wirklich schon FlOz Sengsbank darstellt. 

Uber Tage ist diesel' Schichtenschnitt stellenweise o.'5~lI~~~~ 
etwas bessel' bekannt geworden. Gute Aufschliisse in 
diesen Ablagerungen boten sich am Silscheder Tunnel 

7,00 

und in dem von KELLER (1936) naher untersuchten Abb.181. Schematisches Profil des Eisen
Profil bei Wengern (s. Abb. 181). bahneinschnittes bei Wengern. (Entworfeu 

nach KELLER 1936.) 

Bemerkenswert ist, daB die drei letztgenannten 
Floze bei Werden und Kettwig iiberhaupt nicht mehr entwickelt sind. WUNSTORF 
sieht fiir dieses Gebiet schon eine 70-80 m unter Floz N eufloz gelegene Werksand
steinbank (KLN) als unterc Grenze des Flozfiihrenden an. 

Unter den stratigraphisch wichtigen Schichten diesel' Gruppe sind neben den zahlreich 
vertretenen Sandsteinbanken die Konglomerate zu erwahnen. Als tiefster Leit
horizont muB der etwa 90 m im Liegenden des Flozes Sengsbank einsetzende, stellenweise 
quarzitische Grenzsandstein (LS) angesehen werden, del' sich vielorts als guter Kartie
rungshorizont von den Schiefertonen des oberen Flozleeren (Ziegelschieferzone) abhebt 
(s. Abb. 180). Er wird im Hangenden von dem eigentlichen Sengs banker Konglomerat 
(LK), einem machtigen, vorwiegend im hangenden Teil konglomeratisch ausgebildeten 
und stellenweise groben Sandstein begleitet, del' etwas weiter nordlich in der Bochumer 
Mulde nur noch aus Sandstein besteht. Zwischen diesem LK-Konglomerat und dem Floze 
Sengsbank schiebt sich in der Gegend von Wetter und anscheinend auch im 0 noch 
das sog. Kaisberg-Konglomerat bzw. Konigsborner Konglomerat (KLS) ein 
(s. Abb. 180), dessen Gerolle nach W an GroBe abzunehmen scheinen. 1m Silscheder 
Tunnel ist es schon nicht mehr festgestellt worden. 

Das Sengsbank-Konglomerat (LK) laBt sich als stark heraustretende Gelandekante 
an vielen Stellen in dem Gebiete zwischen Herzkamp und Unna sowie in allen hinreichend 
tiefen Schiirfen und Aufschliissen nachweisen, so Z. B. im Silscheder Tunnel, im Einschnitt 
bei Wengern, an der StraBe Wetter-Herdecke, am Kaisberg, an del' Hohensyburg u. a. a. O. 
Kennzeichnend fiir die Ausbildung des LK-Konglomerats ist das Vorkommen von Gerollen 
aus "Eruptivgesteinen und kristallinen Gesteinen" (BARTLING 1925, KELLER 1936). 
Nach NW geht das LK-Konglomerat in Grauwackenbanke iiber. In del' gleichen Richtung 
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verandert sich auch die Fazies des Grenzsandsteins (LS). Schon in der Wittener Mulde 
wird er quarzitisch, um in der Bochumer Mulde vollig zu verschwinden. 

Weiter nach dem Hangenden sind fast durchweg vertreten der bekannte, diinnplattige, 
rd. 15 m machtige feste Sandstein im Liegenden des Flozes Besserdich sowie eine dick
plattige Sandsteinbank im Hangenden des Flozes Hinnebecke, etwa 70-80 m unter 
Neufloz (s. Abb. 180). 

Dieser Sandstein diirfte nach C. SCHMIDT (1923) dem Grenzsandstein entsprechen, mit dem WUNSTORF 
(1922) in der Gegend von Kettwig das FlOzfiihrende beginnen laBt. 

Als weitere Leitmerkmale sind dann einige marine Schichten zu erwahnen. Von 
diesen zahlte schon CREMER (1903) drei Horizonte auf, die sich bei 70, 165 und 210 m iiber 
dem liegendsten Konglomerat der Zeche Konigsborn befinden sollen. 

Leider kann die genaue Lage dieser Schichten nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden. Die hochste 
ist auf Zeche Konigsborn I bei Unna bekannt geworden. Der heute nicht mehr aufgeschlossene, etwa 4-5 m 
machtige marine Horizont soll zahlreiche kugelige Konkretionen mit Resten von Goniatites listeri ( ?) und 
sparlichen anderen Tierresten gefiihrt haben. Er solI auBerdem noch auf der schon seit langem auflassigen 
Zeche Dachs und Grevelsloch nachgewiesen worden sein. Etwas hoher hat WISSELMANN eine weitere marine 
Schicht beobachtet, und zwar auf den Zechen Margarethe sowie Freie Vogel und Unverhofft, die vorwiegend 
Linguliden, Discina nitida, Nucula gibbosa und Bellerophon uri fiihren solF. Moglicherweise entspricht sie 
einer von mir in diesem Niveau auf der stillgelegten Zeche Franziska (Witten) festgestellten marinen Schicht. 

Von C. SCHMIDT (1923) sind noch zwei weitere marine Horizonte angegeben worden, 
und zwar je einer iiber den Flozen Besserdich und Hinnebecke mit Linguliden, Lamelli
branchiaten und Gastropoden. Nach H. SCHMIDT solI das haufigste Fossil der Reticuloceras 
superbilingue sein. SiiBwassermuscheln sind an mehreren Stellen beobachtet worden. 

BARTLING erwahnt ein SiiBwassermuschelvorkommen unterhalb eines Konglomerats (Kaisberg-Konglo
merat? bei rd. 90 m unter FlOz Sengsbank) auf dem Kleff bei Herdecke, das auch ich gesehen habe. Dieses 
solI die tiefste SiiBwassermuschelschicht des flozfiihrenden Karbons im engeren Ruhrrevier sein. Auch in 
Siidlimburg solI die tiefste SiiBwassermuschelschicht in der oberen Epengruppe auftreten. 

Weiter ostlich, im Gebiet der Sorpe-Talsperre, habe ich jedoch noch im mittleren bis unteren FlOzleeren 
SiiBwassermuschelreste gefunden, deren genaue stratigraphische Lage wegen der Eintonigkeit der Schichten
folge leider nicht festzulegen war. 

Andere SiiBwassermuschelschichten sind unterhalb von Floz Sengsbank (s. Abb. 180) 
sowie in dem Mittel zwischen den Flozen Besserdich und Hinnebecke (auf Zeche Berg
mann, Gottessegen und a. a. 0.) sowie zwischen den Flozen Hinnebecke und Neufloz 
beobachtet worden. 

2. Die Oberen Magerkohlenschichten. 
In den rd. 250 m machtigen oberen Magerkohlenschichten kann man vier Flozgruppen 

ausscheiden. Es sind dies vom Hangenden zum Liegenden die: 

{FIOZ Sarnsbank 
Sarnsbankgruppe. . . FlOz Sarnsbanksgen 
Schieferbankgruppe . Schieferbankfloze 
Hauptflozgruppe. . . Floz Hauptfloz und Nebenfloz 

Wasserbankgruppe 
I FlOz Wasserbank 

I FlOz Dreckbank 
Floz Neufloz 

Die unterste der vier Flozgruppen ist durch eine sehr konglomeratreiche, arkoseartige 
Sandsteinzone un ter h a I b von Floz Wasser bank (KLN bzw. KHN) gekennzeichnet, die als 
einer der wichtigsten Leithorizonte der Magerkohlenschichten gilt. In ihr sind gewisser
maBen die Floze Neufloz und Dreckbank eingebettet. Dabei ist Floz Neufloz von einer 
Konglomeratzone unmittelbar unter- und iiberlagert. Imeinzelnenseifolgendesausgefiihrt: 

Floz Neufloz (= Floz Bernadotte der Zeche Bergmann und Floz Schone Aussicht 
der Zeche Schone Aussicht) ist in der Herzkamper Mulde sowie im W und in der Mitte 
der Wittener Mulde mit 0,40-0,60 m Kohle meist bauwiirdig entwickelt. Dort wurde 
es stellenweise lebhaft gebaut. Uber die Wittener Mulde hinaus wird das Floz gegen NW, 
SW und nach 0 immer diinner. In der Essener Mulde ist es schon vollig verschwunden. 

Betragt seine Machtigkeit z. B. auf Zeche Langenbrahm (Bochumer Mulde) noch rd. 0,36 m, so ist sie auf 
Zeche Victoria im Deilbachtal (Bochumer Mulde) auf 0,06 m Kohle gesunken. Am Kahlenberge bei Miilheim 

1 Beziiglich der Fossilfiihrung der marinen Schichten im einzelnen sei auf den Beitrag von H. SCHMIDT 
(Abschnitt IV, B) verwiesen. 1m nachstehenden sind zur Kennzeichnung der Schichten jedesmal nur einige 
wichtige Fossilien aufgefiihrt. 
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(Essener Mulde) wird das FlOz nur noch durch einen Wurzelboden vertreten. Auch im 0, im Felde der Zeche 
Konigsborn l/ll (Wittener Mulde), ist es nicht mehr vorhanden. 

Mit 5-22 m Abstand folgt nach dem Hangenden zu das nur relativ bauwiirdige 
Floz Dreckbank. Auch dieses Floz scheint im ostlichen Teil der Wittener Mulde nicht 
mehr ausgebildet zu sein. 

Wie schon der Name sagt, liegt hier ein meist unreines FlOz von stark wechselnder Machtigkeit vor. Nach 
den alten Grubenbildern betragt sie z. B. 0,78 m (einschlieBlich Bergemittel) auf der ehemaligen Zeche Ver. 
Aufgottgewagt und UngewiB, 0,40 m im Deilbachtal, 1,5 m auf den Zechen Pauline, Ver. Sekretarius Aack 
und Wiesche und 0,93 m auf Zeche Gottessegen. In der Essener Gegend soll es sogar machtiger als das hangende 
FlOz Wasserbank sein. Wegen seiner Unreinheit hat man es jedoch nur selten (wie auf den Zechen Barmen und 
Alter Hellweg) gebaut. 

Das hangendste Floz dieser Gruppe, dasFloz Wasserbank, ist als das bestentwickelte 
der drei Floze anzusprechen. Trotz Einlagerung von einem oder mehreren Bergemitteln 
steht das 0,30-1,70 m machtige Floz auf vielen Zechen (z. B. auf den Herbeder Stein
kohlenbergwerken und auf Zeche Alte Haase) noch heute in Bau. Weiter nach N nimmt 
die Machtigkeit von Floz Wasserbank standig ab und miBt am Wattenscheider Sattel 
(auf Zeche Wiesche) nur noch 0,18 m. 

Der Gasgehalt seiner FlOzkohle schwankt sehr und bewegt sich in der Wittener Mulde in der Richtung 
von W nach 0 zwischen 6,9% (Zeche Pauline), 14,1 % (Zeche Gottessegen) und 14,3% (Zeche Caroline). Auf
fallenderweise steigt der Gehalt der Kohle an fliichtigen Bestandteilen auf der am Siidrande der Herzkamper 
Mulde gelegenen friiheren Zeche Deutschland auf 16-17% an. Hier ist die Kohle sogar baekfahig. 

1m FlOzhangenden liegt ortlieh eine SiiBwassermuschelsehieht, die nach KELLER (1934) stellenweise (wie 
auf Zeehe Langenbrahm I/Ill) auch Lingula mytiloides fiihren solI. Weiter im Hangenden findet sich eine 
marine Schicht, deren Abstand vom Floze auf Zeehe Caroline 15 m, auf Zeche Trappe aber 40 m betragt. 

In dem schon erwahnten machtigen Wasserbank-Neufloz-Konglomerat (KHN und KLN) handelt 
es sich urn eine meist harte, quarzkonglomeratische, grobe Sandsteinzone, die trotz des schnellen Wechsels 
in der Zusammensetzung der gut abgerollten Gestcinsbrocken (bald Quarz- und Kieselschiefer, bald Toneisen
steingerOlle, gelegentlich [wie auf Zeche Victoria] aber auch Kalk- und Dolomitgerolle) sehr bestandig ist. 
Sie dient deshalb fast innerhalb der ganzen Ablagerung von 0 nach W, wenigstens soweit das Neufloz auf
geschlossen ist, als Leitschicht. 

In Richtung von SO nach W gehen die Konglomerate in geringmachtige Sandsteine 
iiber, wahrend im 0 der Wittener Mulde die beiden Konglomeratbanke im Hangenden 
und Liegenden des Neuflozes zu einer einzigen konglomeratischen Sandsteinbank ver
schmelzen, wie z. B. auf Zeche Konigsborn I, III/IV und Alter Hellweg. Hier ist das auf 
der friiheren Zeche Schiirbank und Charlottenburg noch 0,35 m machtige Neufloz vollig 
verschwunden. Noch weiter westlich, wie auf Zeche Victoria (Kupferdreh) und ganz im 
o (Schacht Miihlhausen der Zeche Unna) hat das Konglomerat seine Eigenschaft als 
solches verloren und ist nur mehr als quarzitischer Sand stein vertreten. Das Konglomerat 
ist im iibrigen allgemein bekannt durch seinen Wasserreichtum, der dem Floz auch den 
Namen gegeben hat. 

Die in hoheren Horizonten so bekannten Eisensteine spielen in dieser Zone noch 
keine wirtschaftliche Rolle. 

Als tiefste Eisensteinschicht (Kohleneisenstein) ist das sog. Konigs borner FlOz anzusehen, das zwi
schen FlOz Sengsbank und dem liegendsten Konglomerat (d. h. in einem Abstande von etwa 610 m von Floz 
Mausegatt) aufgeschlossen gewesen sein solI. 

Wie die Untersuchungen durch Tagesschurfe ergeben haben, tritt Kohleneisenstein aber auch an vielen 
anderen Stellen, und zwar entweder iiber oder kurz unterhalb von Floz Sengsbank auf. Ortlich scheint er das 
Floz Sengsbank vertreten zu haben, da in dem bestimmten Abstand iiber dem liegendsten Konglomerat statt 
eines KohlenflOzes wiederholt ein Eisensteinvorkommen nachgewiesen wurde. 

Bekannter ist das sog. Herzkamper Eisensteinfloz. 
Es vertritt stellenweise das FlOz N eufloz und ist bei seiner fast 1 m betragenden Machtigkeit friiher 

auf verschiedenen Gruben der Herzkamper Mulde gebaut worden_ Einen im Jahre 1905 erneut aufgenom
menen Versuch hat man 1910 aufgegeben. Der mitten in der Kohle gelegene Eisensteinpacken fiihrte rd. 29 % Fe. 

Ein drittes Vorkommen ist das Kirchhorder Eisensteinfloz, das nach alteren 
Anschauungen mit dem Herzkamper Eisensteinfloz ident sein soUte. 

Wahrscheinlich handelt es sichaber urn das zwischen Floz Neufloz und Floz Wasserbank gelegene Floz 
"Dreckbank". Der an SiiBwasserresten der Gattungen Oarbonicola und Najadites reiche Eisenstein (mit 
rd. 28% FI:') wird heute wieder auf der Zeche Gottessegen gebaut (Tagesforderung in 1937 rd. 200 t). 

11* 
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Mit etwa 70-85 m Abstand folgt dann im Hangenden die Hauptflozgruppe. 
Sie ist von den Wasserbankflozen durch die marine Schicht oberhalb des Flozes Wasser
bank getrennt. Weitere kennzeichnende Schichten sind hier - mit Ausnahme eines 
nicht durchweg vorhandenen, ortlich plattig ausgebildeten Sandsteinhorizontes (SLH) im 
Liegenden des Hauptflozes - nicht bekannt. 

Die fast durchweg vorhandene marine Schicht im Hangenden des Flozes Wasserbank liegt hier jedoch 
nicht unmittelbar iiber ihm, sondern 6--35 m hoher, und zwar vielfach iiber einem diinnen Kohlenschmitzchen 
im Hangenden des eigentlichen Flozes. Sie fiihrt neben Linguliden Lamellibranchiaten, Orthoceren, Nautiliden 
und Cephalopoden. 

Die Hauptflozgruppe ist beztiglich der Ausbildung und Bauwtirdigkeit ihrer Floze 
starken Schwankungen unterworfen. Wir kennen hier das groBtenteils bauwtirdige Floz 

Abb. 182. Toneisensteingeotie mit eingeschlossenem Goniatiten
rest ans der marinen Sehicht iiber dem HanptfHiz anf der 

Zeche Humboldt. Aus KUKUK: Gliickauf 1924. S.W.B. 

Hauptfloz (0,60-2,30 m machtig) und 
mehrere, tiber oder meist unterhalb des 
Hauptflozes gelegene schwache Kohlen
streifen. Ortlich wird es im Liegenden 
von einem bis zu 1 m machtigen, unreinen 
Nebenfloz begleitet. Seine edelste Aus
bildung zeigt das Floz im SO und S des 
Bezirkes, z. B. im alten Sprockhoveler und 
Aplerbeck-Horder Revier, aber auch noch 
in der Mitte des Bezirkes. 1m W, wie in 
der Essen-Miilheimer Gegend, ist es meist 
nicht mehr bauwtirdig. 

Die Flozkohle ist vielfach reich an 
Schwefelkies. Ihr Gasgehalt ist nicht tibeIall 
gleich und bewegt sich z. B. in der Wittener 
Mulde etwa zwischen 8 und 14%. 

Entgegen der allgemeinen Regel ist der Gas
gehalt der Kohle dieses Flozes im 0 der Wittener 
und Bochumer Mulde im allgemeinen niedriger als 
im W der Wittener Mulde. 

Recht auffallend ist weiter die Tatsache, daB Floz Hauptfloz und die benachbarten Floze in der Herz
kamper Mulde einen verhiiltnismaBig hohen Gehalt an fliichtigen Bestandteilen aufweisen (wie auf der friiheren 
Zeche Stock und Scherenberg), der es sogar ermoglichte, die Kohlen zu verkoken. 

Durch sein rd. 15 m machtiges Schiefertonhangendes mit einer stets vorhandenen, 
1-3 m dicken, marine Fossilien ftihrenden Schicht (mit Agastrioceras carinatum FRECH
SCHMIDT als Leitfossil) ist das Hauptfloz iiberall innerhalb des Bezirkes gekennzeichnet. 

Neben diesem Cephalopoden finden sich meist verkieste Reste von Linguliden, Nuculiden, Posidonien und 
stellenweise (so auf der Zeche Unna bei Unna) noch von Eumorphoceras superbilingue. Es erscheinen weiter 
Gastrioceras rurae und G. martini. Auch diese seit alter Zeit bekannte marine Schicht liegt nicht immer un
mittelbar iiber dem F16,\, sondern meist 10-20 m hoher. Auf Zeche Gottessegen z. B. wurde sie erst bei rd. 
20 m im Hangenden erJ~annt. 

Kennzeichnend ftir diesen Horizont ist auBerdem das Auftreten ungemein zahlreicher, 
faust- bis kopfgroBer, kugel- bis nierenformiger Konkretionen (sog. "Dachspharosiderite"), 
die in ihrem Inneren nicht selten gut erhaltene Fossilreste, insbesondere gl'oBe Goniatiten, 
ftihren (s. Abb. 182). Ihre herausgewitterten Fossilien bilden die Schaustticke vieler 
Karbonsammlungen des Bezirkes. 

Wirtschaftliche Bedeutung haben unter andel'em die gelegentlichen Vorkommen von 
Eisenstein£lozen, und zwar von "Kohleneisenstein- (Blackband-) Flozen" im Niveau des 
Hauptflozes. 

Ais wichtigstes Vorkommen gilt das meist aus zwei Packen bestehende, in Hohe des Hauptflozes gel~gene 
"Neu-Hiddinghauser Eisensteinfloz", das hauptsachlich in der Sprockhoveler Gegend gebaut wurde. Auch das 
Nebenfloz im Hangenden des Hauptflozes fiihrt Eisenstein. Es wurde friiher unter dem Namen des "Dill
dorfer Eisensteinflozes" gewonnen. Auf der Zeche Massen ist rd. 28 m unter dem Hauptfloz ein 0,5 m machtiges 
Kohleneisensteinf16z mit rd. 33 % Fe20 3 festgestellt worden. 

Ein anderes Merkmal ist die rd. 40-70 m tiber dem Hauptfloz gelegene feste und fein
kornige, in der Machtigkeit schnell wechselnde Sandsteinbank (SHH), die wie das 
Wasserbank--Konglomerat sich als Rticken im Geliinde verfolgen laBt. 
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Weiter im Hangenden folgt dann, durch ein flozleeres Mittel von rd. 90-100 m 
Machtigkeit getrennt, die Schieferbankflozgruppe. Ihre Floze bestehen aus mehreren 
(1-4), vielfach unreinen und wenig machtigen, meist ziemlich nahe zusammenliegenden 
und durchweg unbauwurdigen Kohlenstreifen. Hochstens ein Floz dieser Gruppe kann 
ortlich als relativ bauwurdig angesehen werden . 

. Etwa 1-20 m uber dieser Flozgruppe liegt der ortlich schlecht entwickelte marine 
Horizont mit Bellerophontiden, Zweischalern und Brachiopoden, ferner mit Agastrioceras 
carinatum und Gastrioceras aff. crenulatum sowie anderen, meist aber weniger gut erhaltenen 
fossilen Resten. 

Ostlich von Witten ist eines der Schieferbankfl6ze auf einer Reihe heute stilliegender Zechen als Eisenstein
fl6z aufgeschlossen gewesen, das aber kaum je gebaut worden sein diirfte. 

Es folgt ein 10-20 m machtiger, meist dickbankiger Sandstein (KLSa), del' ostlich 
von Aplerbeck konglomeratisch ausgebildet ist. 

In einem Abstand von etwa 60-80 m begegnen wir uber diesel' Gruppe einer weiteren, 
aus zwei, stellenweise auch drei (vier) Flozen bestehenden Flozgruppe, der durch stark 
sandiges Nebengestein ausgezeichneten Sarnsbankgruppe (Sarnsbank 1, 2 und 3). 
Sie ist von den Schieferbankflozen durch das erwahnte flozleere Mittel und die marine 
Schicht getrennt. Gleichwie uber den Schieferbankflozen liegt auch uber dem hochsten 
Floze der Sarnsbankgruppe ein durchweg entwickelter, 8-20 m machtiger, fossilfuhrender 
mariner Schieferton. Tretcn, wie es zumeist del' Fall ist, zwei Floze auf, so ist im all
gemeinen nur das Hangendste, das sog. Floz Sarnsbank, bauwurdig. Auch dieses Floz 
schwankt sehr in seiner Machtigkeit, und zwar etwa zwischen 0,15-1,80 m. 

Das rd. 10 m darunter gelegene, meist geringmachtigere Floz Sarnshiinksgen (Sarns
bank 1) wird wegen seiner Unreinheit seltener gebaut. Ortlich, wie z. B. auf Zeche Zoll
verein, ist dagegen das Floz Sarnsbanksgen machtiger als Sarnsbank, wenn auch nicht so 
rein. Stellenweise, so auf Zeche Tremonia, sind beide Floze unbauwurdig, wahrend in 
anderen Teilen des Bezirkes, wie im Essener Gebiet, sogar beide Floze mit je 0,60-1,0 m 
gebaut werden. 

In Hohe des Flozes Sarnsbanksgen liegt das altberuhmte, fruher bei Hattingen und 
Stiepel schwunghaft gebaute Fe-reiche "Hattinger Spateisensteinfloz", das einzige seiner 
Art im wesWilischen Karbon. 

Nach BATTIG (1908) vertritt das bis 1,45 m machtige, linsenf6rmig ausgebildete Spateisensteinfl6z, das 
nach PETERS (1857) einen Gesamtmetallgehalt von 46% (Fe und Mn) aufweist, nicht das FI6z selbst, sondern 
liegt zwischen den Fl6zen Sarnsbank und Sarnsbanksgen. Auch im 0, so auf den Zechen K6nigsborn III/IV 
und I, kennt man in der H6henlage des Fl6zes Sarnsbank ein "Eisensteinfl6z". 

Unmittelbar unterhalb diesel' Flozgruppe, und zwar im Liegenden des Flozes Sarns
banksgen, liegt das schon erwahnte, auf zahlreichen Zechen festgestellte, 4-8 m machtige 
Quarzkong10merat (KLSa). 

Das durch groBe Teile der Wittener Mulde zu verfolgende Konglomerat ist im 0 derselben (K6nigs
born III) durch die auffallende GleichmaBigkeit der mittelgroben K6rner und seinen starken Kaolingehalt 
ausgezeichnet. Weiter nach W wird es feink6rniger und ist im MuldenschluB der Wittener und Bochumer Mulde 
nur mehr als Sandstein entwickelt. 

Unterhalb dieses Konglomerats findet sich stellenweise noch ein anscheinend unbau
wurdiges Eisensteinfloz. SuBwasserreste sind in dieser Zone selten sowie nur ortlich, 
und zwar unmittelbar uber Floz Wasserbank und uber Floz Hauptfloz, beobachtet worden. 
Sie sollen stellenweise aber auch uber Floz Neufloz und unterhalb des Flozes Hauptfloz 
vorkommen. AuBer den schon genannten marinen Schichten sind auch noch "Lingula
schichten" festgestellt worden, die einmal unterhalb, ein andermal uber dem Sand stein 
im Liegenden des Flozes Hauptfloz (SLH) liegen. 

B. Die E13kohlenschichten (Westfal A). 
Wie die Magerkohlenschichten lassen sich auch die EBkohleI),schich ten (s. Abb. 183) 

in zwei Stufen, die unteren und die oberen EBkohlenschichten, unterteilen. 
Ais Grenze zwischen beiden gilt die Unterkante des bekannten, machtigen Finefrau-
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Konglomerats. Gleich den Magerkohlenablagerungen zeichnen sich auch noch die 
EBkohlenschichten innerhalb des ganzen Bezirkes durch ihre verhiiJtnismaBig regel
maBige Entwicklung aus. Unter Heranziehung der gut auffindbaren Leitschichten 
(Konglomeratbanke und marine Horizonte) k6nnen auch hier die einzelnen Fl6ze mit 
hinreichender Sicherheit wiedererkannt werden. 

Hinsichtlich des Verhaltens der Gesamtablagerung der EBkohlenschichten zeigen sich 
jedoch schon Unterschiede gegentiber dem der alteren Schichten. So geht ihre Gesamt
machtigkeit in der Richtung von W nach 0 von rd. 500 auf rd. 400 m zurtick. Insgesamt 

Fliize 
iSandsh.>inpu,1 Eisen- Marine5~wasser-~orfdo- wl~ht, 
K .... S h' h musehel- I 't ll'lt-onglomprau sterne e Ie ten Schichten oml e Pflanz, 

Plal3hofsbank 

o Sarnsbank 
Abb.183. Schematischer Schnitt durch die EBkohlenschichten. (Schichtenmachtigkeiten nach dem Profil der Zeche Prinz Regent.) 

birgt die EBkohlengruppe rd. 17 Fl6ze, von denen etwa 7 - 9 Fl6ze bauwiirdig sind. 
Sie werden im allgemeinen von 0 nach W schwacher. 

In der Wittener Mulde zeigen dagegen die Floze in der Richtung von W nach 0 eine Verschlechterung 
ihrer Ausbildung. Gleichzeitig sinkt in dieser Richtung - entgegen der allgemeinen Regel- auch der Gehalt 
der Flozkohle an fliichtigen Bestandteilen. 

Die N amen der auf die beiden Zonen verteilten EBkohlenfl6ze sind folgende: 

Obere EBkohlenschichten 
r Fl6z PlaBhofs bank 
,Fl6ze Girondelle 1-9 
1 Fl6z F~nefrau-Nebenbank 
l Fl6z Flllefr a u 

f Fl6ze Gei tling 1 und 2 
Dntere EBkohlenschichten . 1 Fl6ze Kreftenscheer 1 und 2 

Fl6z Mausegatt. 

1. Die Unteren E13kohlenschichten. 
Der tiefere Teil dieser Schichtengruppe stellt die bergbaulich wichtigste Zone 

der EBkohlen- bzw. der Magerkohlenschichten (nach alter Auffassung) dar. Mit 
der fossilreichen marinen Schicht tiber Fl6z Sarnsbank setzen die unteren EBkohlen
schichten ein. 
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Die speckigen, dunklen und schwefelkiesreichen marinen Schiefertone liegen teils unmittelbar, teils 
5-20 m iiber dem Fliiz. Sie sind ausgezeichnet durch das erste Auftreten von Gastrioceras subcrenatum. Etwa 
40 m iiber dem Floz tritt eine zweite marine Schicht auf (C. SCHMIDT 1923). Die nach CREMER (1893) an Cepha. 
lopoden und anderen Resten (Nuculiden, Linguliden, Posidoniellen, Pectiniden u. a.) reiche und mehrere Meter 
machtige, tiefere marine Schicht ist nach W. SCHMIDT (1926) im 0 der Wittener Mulde recht arm an Goniatiten 
und fiihrt dort vorwiegend Linguliden. Kennzeichnend fiir die Ausbildung der marinen Fossilreste dieser 
Schicht ist ihr meist vorhandener Schwefelkiesiiberzug. 

Wie der marine Horizont liber Hauptfloz flihrt auch die oberhalb der eigentlich 
fossilflihrenden Schicht liber Floz Sarnsbank gelegene Zone zahlreiche fossilfiihrende 
Toneisensteinkonkretionen (Dachspharosiderite) von Ei - bis KopfgroBe und groBer. 

Diese Spharite treten so regelmaBig auf, daB man sie gewissermaBen als einen weiteren Leithorizont fiir 
Floz Sarnsbank ansehen kann. Ein Sondermerkmal dieser Knollen ist unter anderem das nicht seltene 
Auftreten korperlich wohl ausgepragter Gastrioceraten und in selteneren Fallen auch ± gut erhaltener Fisch· 
reste. Die Fossilfiihrung der marinen Schicht umfaBt unter anderem Gastrioceras subcrenatum und Gastrioceras 
listeri. Die hoher gelegene, zweite marine Schicht zeichnet sich durch ihren Reichtum ail Brachiopoden 
(Productus) und Zweischalern aus (vgl. SCHMIDT, Abschnitt IV, B). 

AIs tiefstes Floz dieser Gruppe gilt das rd. 70-90 m iiber Floz Sarnsbank gelegene, 
bekannte und absolut bauwiirdige Leitfloz Mausegatt. Es ist meist edel ausgebildet und 
schwankt in seiner Machtigkeit etwa zwischen 0,40 und 2,30 m (Zeche Tremonia). 1m 
Hauptteil des Bezirkes scheint seine Machtigkeit von SO nach NW geringer zu werden. 

Nicht selten liegen im Fliize Bergemittel, die ortlich aug Kohleneisenstein bestehen, so z. B. im Bereiche 
der Wittener Mulde. Hier wird stellenweise die Kohle durch einen Eisenstein von 0,60-1,50 m Machtigkeit 
ganz oder teilweise vertreten, so daB Floz Mausegatt dann, wie insbesondere auf der Zeche Freie Vogel und 
Unverhofft, fast ausschlieBlich als "Eisensteinfloz" (mit 30-35% Fe) gebaut wurde. 

Gleich den Flozen weiter im Liegenden in der Wittener Mulde verschlechtert sich auch Floz Mausegatt 
in der Richtung von W nach 0 durch Einlagerung von Bergemitteln. 

Der Gasgehalt seiner Kohle bewegt sich innerhalb weiter Grenzen. Er betragt rd. 8% auf Zeche Wil
helmine Mevissen, 5,6% auf Zeche Roland, 14% auf Zeche Blankenburg, 18% auf Zeche Franziska und 23,6~o 
auf Schacht Beust. Nach WISSELMANN (1928) ist er mit 19,7% auf Zeche Holstein und mit 13,5% auf Zeche 
Konigsborn III/IV festgestellt worden. Danach nimmt also der Gasgehalt im SW des Bezirkes im allge
meinen von WSW nach ONO zu, im ostlichen Teil der Wittener Mulde dagegen in Richtung von W nach 0 abo 

Ais leitend fiir Floz Mausegatt muB der unterhalb des Flozes auftretende, durch 
"Driftschichten" gekennzeichnete, meist dickbankige und feste, feinkornige Sandstein 
(SLM) angesehen werden, der hier rd. 20 m machtig wird. 

Dieser Sand wird vielfach unmittelbar von dem sog. "Schieferfloz" der Bergleute (KELLER 1929) unter
lagert, das aus einem sehr bitumenreichen, der Kennelkohle auBerlich ahnlichen Tongestein besteht. 

Stellenweise, wie in der Bochumer Mulde und auf dem Wattenscheider Sattel, setzt 
der bis 35 m machtige Sandstein mit einer bis 0,30 m dicken Lage von Quarz-, Kiesel
schiefer- und Toneisensteingerollen ein, die bis haselnuBgroB werden. Etwa 5 m iiber 
Floz Mausegatt und unterhalb Floz Kreftenscheer 1 begegnen wir wieder einer rd. 20 m 
machtigen Sandsteinbank (SHM), die auf mehreren Zechen der Wittener Mulde (z. B. 
Hamburg-Franziska) sowie im W der Bochumer Mulde an der Basis konglomeratiseh 
entwickelt ist. 

Es folgen die in ihrer Ausbildung einem starken Wechsel unterworfenen Gruppen 
der Kreftenscheer- und Geitlingfloze. Jede Zone ist meist mit zwei oder drei 
(bis 5), ± edlen Flozen ausgestattet, von denen mindestens je eines bauwiirdig ist. Nieht 
selten scharen sieh je zwei dieser Floze, wie z. B. auf der Zeche Christian Levin. In Ver
bindung mit dem Floz Mausegatt und der Finefraugruppe stellen diese Floze, wie schon 
erwahnt, den wertvollsten bergbaulichen Teil der EBkohlenschichten dar. 

1m einzelnen fiihrt die Kreftenscheergruppe durchschnittlich zwei, meist bauwiirdige 
Floze, und zwar Kreftenscheer 1 mit rd. 0,50 m und Kreftenscheer 2 (Trotz) 
mit bis 1,90 m Machtigkeit. 

Von diesen ist friiher das Floz 2 (unter anderem auf den Zechen Schiirbank-Charlottenburg, Massen 
sowie auf Holstein) als Eisensteinfloz (Eiserner Heinrich) mit rd. 30% Fe gebaut worden. 1m Jahre 1911 
wurden noch rd. 10000 t gefordert. 

Demgegeniiber zahlt die Geitlinggruppe haufig drei Floze, von denen meist zwei, 
und zwar Floz Geitling 1 und Floz Mentor (2) mit je 0,30-1,70 m Machtigkeit in 
Bau stehen. Das jiingste Floz (Vincke) ist fast durchweg unbauwiirdig. Es wird nicht 
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selten unmittelbar vom Finefrau-Konglomerat mit Erosionsdiskordanz uberlagert. Weiter 
im 0 seheint dieses Floz nieht mehr vorhanden zu sein. 

Stellenweise zeigen diese Floze in der Wittener Mulde eine weniger gute Entwicklung, so daB hier nur je 
ein FlOz gebaut werden kann. Von den Geitlingflozen z. B. ist dann nur noch Geitling 2 baulohnend. Auch bei 
diesen Flozen fallen die fliichtigen Bestandteile von W nach 0 ab, und zwar sinkt der Gasgehalt des FlOzes 
Geitling von 20,3 % (Zeche Holstein) auf 13,7% (Zeche Konigsborn). Bemerkenswert fur die Kohle dieser 
FlOzgruppe ist ihr hoher Heizwert, der mit rd. 8800 W.E. angegeben wird und damit den hOchsten Warmewert 
aller Kohlen des Ruhrbezirkes darstellt. 

Wegen dieser Eigenschaft und der besonders edlen (anthrazitischen) Beschaffenheit im Wist die Kohle 
dieser FlOze, vornehmlich von den Zechen Langenbrahm, Gottfried Wilhelm und Portingssiepen 
(und friiher von Johann Deimelsberg), als sog. "Anthrazit" sehr gesucht. 

Das Nebengestein dieser Flozgruppe zeigt - wie Z. B. im Gebiete von Essen - eine 
vorwiegend sandige Ausbildung. Bedeutung fur die Identifizierung dieser Floze hat der 
Sandstein unterhalb von Floz Geitling 1, der ortlieh, so bei Unna und Witten, von Konglo
meratlagen durehsetzt ist. Aueh Floz Geitling 1 und 2 werden vielfaeh dureh eine Sand
steinbank getrennt. 

FlOz Geitling 1 fiihrt ortlich einen aus zwei Packen bestehenden Eisenstein als Bergemittel (FlOz 
Eiserner Heinrich), der fruher als machtiges Eisensteinfloz (z. B. auf der Zeche Stock und Scherenberg) 
in Bau stand. Der Eisengehalt des Rosterzes solI sich auf rd. 49% belaufen haben. 

Aber auch das hangende Floz Mentor tritt stellenweise als Eisensteinfloz auf, so auf den friiheren 
Zechen Freie Vogel und Kurl. 

2. Die Oberen ELlkohlenschichten. 
Mit dem sehr kennzeiehnenden, 15-45 m maehtigen konglomeratisehen Sandstein 

im Hangenden des Flozes Geitling 2 bzw. Geitling 3 (unterhalb Floz Finefrau), dem ebenso 
bekannten als wiehtigen Finefrau-Konglomerat (KLF), beginnt die obere Abteilung 
der EBkohlenschichten. In diesem dureh den ganzen Bezirk verfolgbaren, dickbankigen 
und festen, kaolinreiehen Sandsteinmittel liegen mehrere Quarzgerollhorizonte, die etwa 
20-40% des Sandsteins einnehmen konnen. Das konglomeratische Sandsteinmittel 
besitzt ganz allgemein eine groBe Festigkeit gegenuber der Verwitterung, so daB es fast 
uberall dort, wo es zutage ausgeht, morphologiseh als Bergriieken in Erseheinung tritt. 

Die Komponenten des Konglomerats bestehen vorwiegend aus ± gut abgerollten, weiBen Milchquarz
und (untergeordnet) Kieselschiefergerollen, ferner aus flachen und eckigen Toneisenstein- und seltener aus 
Roteisensteingerollen sowie zahlreichen kleinen, eckigen Kohlenbrocken. Die GerollgroBe schwankt zwischen 
der einer Erbse und einer WalnuB. Stellenweise ist nur der obere, meist aber der untere Teil des Sandsteins 
konglomeratisch ausgebildet. Dabei liegen die Gerolle nicht gleichmaBig verteilt, sondern zonenweise in mehr 
oder weniger machtigen Schniiren bzw. Linsen, die auf alte Stromungsrinnen hindeuten, im Sande eingebettet. 

Bisweilen ist das Konglomerat, besonders im Ausgehenden des Karbons, von Spalten ausgehend, rot 
gefarbt. 1m allgemeinen sind die Gerolle des KLF -Konglomerats etwas kleiner und unregelmaBiger als die 
des hoher gelegenen Konglomerats unter FlOz Sonnenschein. Durch die GroBe und UngleichmaBigkeit der 
Gerolle unterscheidet es sich auch von dem im allgemeinen feinkornigeren und gleichmaBigeren Konglo
merat unter Floz Sarnsbank. Dagegen ist es dem Konglomerat unter FlOz Wasserbank wieder so ahnlich, 
daB es leicht damit verwechselt werden kann (s. Abb. 73). 

Bemerkenswerterweise fiihrt das Konglomerat auch einige auffallende Bestandteile, die moglicherweise 
dem siidlichen Hinterlande nicht angehoren, sondern fremden Ursprunges sind. So finden sich nach LEGGE
WIE (1932) als GerOlle im Steinbruch Holtey (bei Altendorf) neben groBeren, griinen Kornern kristalline 
Schiefer (mit Quarz, sauren Plagioklasen und Chlorit), unverwitterte Feldspate und Granitgerolle (mit 
sauren Plagioklasen und Mikroklin). Sehr bemerkenswert ist auch das von WEHRLI (1935) besprochene Vor
kommen eines graptolithenfiihrenden, silurischen Kieselschiefergerolles aus diesem Horizont (s. Abb. 76). 

Naeh dem Hangenden zu folgt das meist bauwurdige und vielfach sogar edel aus
gebildete Floz Finefrau mit etwa 0,40-1,60 m Kohle. Dessen Gasgehalt nimmt im all
gemeinen - der Regel entsprechend - von W nach 0 zu (WINTER 1929). 

Auf Zeche Langenbrahm fiihrt die Kohle an fliichtigen Bestandteilen (auf Reinsubstanz berechnet) 9,3%, 
auf Dahlhauser Tiefbau 13,2%, auf Ver. Engelsburg 16,2%, auf Horder Kohlenwerk 20,9%, um auf Zeche 
Konigsborn III/IV wieder auf 12,3% zu sinken. Auf der Zeche Christian Levin hat sie 12-13% Gas. Dem 
Gehalt an fliichtigen Bestandteilen nach ist die Kohle also teils eine Mager-, teils eine EBkohle. 

Ortlieh ist in dem vielfach an Schwefelkies reichen Floz ein Bergmittel bekannt geworden, das aus einem 
nieht bauwiirdigen Kohleneisenstein besteht. Auf Zeehe Aistaden treten in diesem Niveau sogar 2--4 sehwache 
Eisensteinfloze auf. 
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Das Hangende des Fl6zes Finefrau ist durch eine an Pflanzen reiche Schiefertonbank 
gekennzeichnet, die nach LEGGEWIE (1932) v6llig mit der von JONGMANS uber Fl6z 
Finefrau in Holland beobachteten Pflanzenbank ubereinstimmt und deren einzelne Arten 
schon stark an die Ausbildung der Planzen in der Fettkohle erinnern. 

Weiter im Hangenden - in einem Abstande von 5-20 m - trifft man auf das meist 
geringmachtige, unreine und daher selten bauwurdige Fl6z Finefrau-Nebenbank (mit 
rd. 0,20-1,30 m Machtigkeit). Nur in einem FaIle wachst seine Dicke auf 2,50 man. 
Statt des einen Fl6zes Finefrau-Nebenbank erscheinen unter anderem auf den Zechen 
Waltrop und Christian Levin zwei selbstandige Fl6ze. 

Auf manehen Gruben ist das oben erwahnte Maehtigkeits- und Bauwiirdigkeitsverhaltnis der beiden 
Floze umgekehrt. In solehen Fallen pflegte fruher das am besten ausgebildete Floz als FlOz Finefrau bezeiehnet 
zu werden. Ortlieh kann sogar statt der beiden FlOze nur noeh eines entwiekelt sein. 

Ein einwandfreies Kennzeichen des Fl6zes Finefrau-Nebenbank ist das Auftreten 
der sog. Torfdolomite (strukturzeigende dolomitische Konkretionen), die allerdings 
nur 6rtlich in der Kohle des Fl6zes beobachtet werden (s. Abb. ] 84). Meist unmittelbar 
im Hangenden dieses Fl6zes, bisweilen auch bis zu 10 m daruber (wie an der neuen Ver
bandstraBe Essen-Heisingen) folgt del' =-=--==--:::....-=--=-=--=-~ 
fast durch den ganzen Bezirk nachge- :='...:::-:-0- _ _ _. _ -
wiesene und eigentlich immer sehr fossil- ~.;~=",_...::.-~=.;_~~ 
reiche, bis 12 m dicke, marine Schiefer - .1:>=",=0"-"'-"'-",-",-",-",-""", 

ton. Das leitende Zonenfossil ist hier der 
ziemlich allgemein vertretene Ga8triocera8 
kahr8i (= circumnodo8um). 
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AuBer diesen Resten finden sieh noeh Gastrio· Abb.184. Torfdolomite in der Unterbank des FlOzrs Finrfrall' 
ceras macrocephalum, ferner meist verkieste Ver. Nebenbank (Zeche Schnabel ins Osten). 

treter von Pecten, Bellerophon, Productus, Dis· 
Gina, Myalina, Posidonomya u. a., sowie einige Fisehreste. Der durehweg reeht feinkornige, oft dunkle 
marine Schieferton enthalt neben zahllosen Sehwefelkiesknollchen und Ausscheidungen von Gips auf Kluft· 
flachen ortlieh aueh noch fossilflihrende Toneisensteinkonkretionen (Daehspharosiderite). Letztere finden 
sieh hier aber nicht mit der gleichen RegelmaBigkeit wie liber den Flozen Sarnsbank und Hauptfloz. 
AuBerdem sind sie durehweg kleiner. 

Etwa 60 m liber Floz Finefrau-Nebenbank soll sieh ein weiterer mariner Horizont befinden, der aber 
nieht immer entwiekelt zu sein seheint. 

Stellenweise, so in der Essener Gegend, wird unmittelbar liber dem FlOz ein Pflanzenhorizont beobachtet. 

Ganz im 0 del' Wittener Mulde (6stlich del' Zeche Massen) scheint das Fl6z Fine
frau-Nebenbank als solches uberhaupt nicht mehr vorhanden zu sein. Dort, wo das Fl6z 
Finefrau-Nebenbank fehIt, uberlagert die marine Schicht unmittelbar das Fl6z Finefrau. 

Durch eine fl6zleere Zone getrennt, folgt uber der Finefraugruppe die fl6zreiche 
Gruppe del' Girondellefloze mit 1-5, stellenweise sogar 9 Fl6zen. Von diesen erreichen 
jedoch meist nul' 2-3 Floze del' unteren Gruppe eine bauwurdige Machtigkeit. Zahl 
und Bauwfudigkeit del' Einzelfl6ze wechseln auf den Zechen schon innerhalb kurzer Ent
fernungen. Nicht selten treten an Stelle del' einzelnen Fl6ze Kohlenschmitzen, Drifthorizonte 
odeI' Wurzelbanke auf, so daB es stellenweise unm6glich ist, die vielen Fl6ze oder ihre 
~\quivalente nach del' Einheitsbezeichnung richtig zu identifizieren (vgl. weiter unten). 

Liegen die tieferen Fl6ze del' Girondellegruppe in einem sandigen Horizont, so ist 
das Nebengestein del' hangenden Gironclellefl6ze vorwiegend schiefrig ausgebildet. 
Sandsteinbanke k6nnen jedoch nicht als seltene Erscheinungen gelten. Man kennt sie 
unterhalb der F16ze Gironclelle 5, Girondelle 3 und Girondelle 1. Ortlich zeigen die Sand
Rteine unter F16z Girondelle 5 sowie unter Girondelle 1 sogar eine konglomeratische Aus
bildung, wie in der Gegend von EBsen, Witten und Dortmund. 

Eisensteinfloze sind gleichfalls vertreten, und zwar unter anderem in der Gegend slidlieh Essen. Hier 
fiihrt eines der Girondellefloze (vermutlich Girondelle 4) einen bis 0,60 m maehtigen bauwlirdigen Kohlen
eisensteinpaeken mit rd. 25-30% Fe. Die Zeehe Ludwig bei Rellinghausen baut heute das Floz, dessen 
Profil das folgende ist: 0,50-0,65 Eisenstein, 0,55-0,70 m Berge, 0,32-0,35 m Kohle. 

Uber den Girondelleflozen bzw. im Liegenden des nachsthoheren FlOzes (PlaBhofsbank) hat man auf 
manehen Zeehen noch einen feinkornigen, stellenweise konglomeratisehen Sandstein (KLPI) festgestellt 
(so Z. B. auf Zeehe Emseher.Lippe und Zeehe General Blumenthal), der jedoeh meist nur als reiner Sandstein 
vorhanden ist. 
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Den AbschluB der oberen EBkohlen bildet das durch eine Goniatiten fiihrende marine 
Schicht im Hangenden gekennzeichnete Floz Pla8hofsbank. Wegen seiner leitenden 
Merkmale hat man diesen Horizont als Grenzschicht gegeniiber der Fettkohlengruppe 
gewahlt. Das meist unbauwiirdige Floz bewegt sich in seiner Machtigkeit zwischen 0,15 
und 1,00 m. Lange Zeit war seine genaue Erkenntnis sehr erschwert. Erst durch den 
Nachweis des marinen Horizontes im Hangenden dieses Flozes durch den Verfasser (KUKUK 
1923) sowie die weiteren Untersuchungen durch BRUNE (1930) konnte das Floz genau 
erkannt werden. Heute ist mit der Feststellung dieses Horizontes auf zahlreichen Zechen 
auch der Name des Flozes klargelegt. 

Neue Untersuchungen haben im iibrigen noch weitere, vorwiegend "Linguliden" 
fiihrende, marine Schichten erkannt. 

So sind solche zuerst von BRUNE (1930) iiber dem obersten Girondellefloz unterhalb 
Floz PlaBhofsbank (= Floz Girondelle 9) nachgewiesen worden, ferner ortlich iiber 
Floz Girondelle 8 und Floz Girondelle 7 sowie iiber Floz Girondelle 2 und 1 (Zeche Zollern). 
LEGGEWIE (1933) fand eine Lingulidenschicht iiber Girondelle 2 auf Zentrum IV/VI. 
Die gleichen marinen Horizonte iiber den hoheren Girondelleflozen habe ich auf der Zeche 
Konigsborn III/IV beobachtet. 

Auch SiiBwassermuscheln sind festgestellt worden. Zu erwahnen sind die Schichten iiber Fliiz 
Girondelle 7 und 5 (Zeche Prinz Regent), iiber Girondelle 3 (Hubert und Zentrum), iiber FlOz Geitling 1 (Prinz 
Regent), iiber Fliiz Kreftenscheer 1 (Katharina), unmittelbar iiber Fliiz Finefrau (Zechen Waltrop, Christian 
Levin, Langenbrahm u. a.), femer im Hangenden des Fliizes Girondelle 2 (Zechen Kiinigsbom III/IV und 
Bonifacius) . 

Da die Girondeller Flozgruppe stratigraphisch erst auf wenigen Schachtanlagen 
planmaBig durchgearbeitet ist, kann iiber die leitende Bedeutung der oben erwahnten 
marinen Schichten, SiiBwasserhorizonte und anderen Merkmale noch nicht viel mit 
unbedingter Sicherheit gesagt werden. 

Eisensteina blagerungen kennt man in dieser Zone weniger. 
Uber ein Vorkommen in den tieferen Girondellefliizen, das friiher schwunghaft gewonnen wurde und auch 

heute wieder in Bau steht, wurde schon oben berichtet. Die genaue Lage der anderen Vorkommen ist kaum 
mehr mit Sicherheit zu ermitteln. Ein eisenarmer, aber sehr karbonatreicher Eisenstein fand sich z. B. als 
Bergmittel in Fliiz Finefrau-Nebenbank der Zeche Wiesche. Seine Analyse ist im alten Sammelwerk (S. 60) 
niedergelegt worden. 

C. Die Fettkohlenschichten (Westfal A). 
Wie schon oben erwahnt, beginnen die Fettkohlenschichten (s. Abb. 185) im 

Liegenden mit der marinen Schicht iiber Floz PlaBhofsbank und endigen im Hangenden 
mit dem alten Leitfloz Katharina (einschlieBlich). Die Gesamtmachtigkeit der Fettkohlen
schichten erreicht gegeniiber der der alten Begrenzung durch Floz Sonnenschein ein um 
rd. 120 m hoheres AusmaB. Die Zahl der groBtenteils bauwiirdigen Floze schwankt 
zwischen 15 und 30 mit rd. 15-30 m Kohle. Von besonderer Bedeutung ist, daB die 
Machtigkeit der baulohnenden Fettkohlenfloze im allgemeinen nicht unerheblich groBer 
ist als die der alteren EB- und Magerkohlen£loze. Sie bewegt sich im Durchschnitt zwischen 
0,9-1,2 m. Nur gelegentlich steigt die Machtigkeit einzelner Floze auf 2 m und mehr an. 
Trotz ihrer im allgemeinen starken Haufung innerhalb der Schichtenfolge sind die Floze 
im einzelnen doch nicht so regelmaBig verteilt. Haben die meist machtigen Floze der 
unteren Fettkohlenschichten vorwiegend groBere Abstande voneinander, so folgen die 
vielfach weniger dicken Fl6ze der hoheren Zonen dichter aufeinander. Dazu besteht noch 
ein wichtiger Gegensatz zwischen 0 und W. Wahrend die Fettkohlenschichten im 0 
bzw. SO bei verhaltnismaBig gleicher Verteilung der Floze im unteren und mittleren Teile 
ein Armerwerden der Floze nach dem Hangenden zeigen, laBt sich im W bzw. SWeine 
Verarmung der Floze im unteren und mittleren Teile beobachten. Von dieser Regel 
gibt es im einzelnen natiirlich manche Ausnahmen. Daher zeigt auf der einen Zeche 
bald die obere, auf der anderen bald die mittlere oder untere Flozgruppe eine edlere 
Beschaffenheit. Jedenfalls ist gegeniiber der RegelmaBigkeit der Schichtenausbildung 
in den Mager- und EBkohlenschichten der Sedimentationsrhythmus der Fettkohlen
ablagerungen schon ein etwas anderer geworden. Die Erkenntnis der Einzelfloze ist 
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deshalb, zumal auch durchgehende leitende Horizonte selten sind, hier mit groBeren 
Schwierigkeiten verkniipft, als in den Magerkohlenschichten. Zu dieser Erschwernis 
tragt bei, daB die Machtigkeit des Schichtenpaketes nach den verschiedensten Richtungen 
hin erheblichen Schwankungen unterliegt. 

Wie zuletzt OBERSTE-BRINK und BARTLING (1930) nachgewiesen haben, nimmt 
- ganz allgemein gesagt - die Gesamtmachtigkeit der Fettkohlenschichten (Floz Katha
rina bis Floz Sonnenschein) in der Richtung von NW nach SO zu, d. h. sie steigt von 
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--ibb.185. Schematischer Schnitt durch die Fettkohlenschichten. (Schichtenmiichtigkeiten nach dem Profil der Zcche Bonifacius.) 

480 m bei Gladbeck und Recklinghausen auf 650 m in der Linie Bochum-Dort
mund (vgl. Abb. 344). Das Anwachsen der Schichtenmachtigkeit betragt also rd. 7,5 m 
auf 1 km. Nach denselben Autoren laBt sich aber nicht nur in dieser, sondern auch in 
anderer Richtung eine Anderung der Schichtenmachtigkeit, d. h. eine Ausbuchtung 
der sog. Isopachysen (Linien gleicher Schichtenmachtigkeit) beobachten. 

Sie wachst sowohl ostlich der sog. Quartuslinie als auch im Rheintalgraben sehr erheblich an, d. h. an 
den gleichen Stellen, die auch in den EBkohlenschichten starke Anschwellungen der Machtigkeit erkennen 
lassen. Danach handelt es sich also nicht nur um ein Anschwellen der Schichtenmachtigkeit nach der alten 
Saumtiefe des Beckens zu, sondern auch um eine solche in streichender Richtung. 

Moglicherweise hat man hierfur tektonisch bedingte Ursachen anzunehmen, wie OBERSTE·BRINK (1929) 
ausftihrte, die sich schon zur Zeit der Ablagerung der karbonischen Sedimente in verschieden starken Be
wegungsvorgangen dreier GroBschollen, einer westlichen (Rheintalgrabengebiet), einer mittleren und einer 
ostlichen (ostlich der Quartuslinie) auswirkten. 
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Hand in Hand mit diesen Machtigkeitsunterschieden geht eine allmahliche Anderung 
der Fazies in Richtung von NW nach SO. Sind die Schichten im NW tiberwiegend 
sandig (rd. 60%), so haben wir es im SO vorwiegend mit tonigen Bildungen (rd. 65%) 
zu tun. Der gleiche Unterschied besteht auch westlich und ostlich der Quartuslinie. 
In derselben Richtung nimmt mit der Gesamtschichtenmachtigkeit auch der Flozreichtum 
und der Anteil der bauwtirdigen Kohle zu. Diese Anderung geht so weit, daB sich im SO 
- im Liegenden des Flozes Sonnenschein - noch bauwtirdige Floze einstellen, die im 
NW und N entweder tiberhaupt nicht oder nur vollig unbauwtirdig vertreten sind. Dem
entsprechend wachst z. B. die Gesamtkohlenmachtigkeit der Floze zwischen Sonnen
schein und Prasident etwa von 6-7 m im NW auf 16,75 m im SO an. Auch der Gasgehalt 
der Floze verandert sich in der gleichen Richtung derart, daB Floze mit EBkohleneigen
schaften im NW nach SO in Fettkohlenfloze tibergehen. 

An leitenden Schichten (im Wortsinne) sind hier nur wenige zu nennen. Kenn
zeichnend ist zunachst der schon oben erwahnte marine Horizont tiber Floz PlaB
hofs bank an der Basis der Fettkohlenschichten. Bedeutung hat ferner die marine 
Schicht tiber Floz Wasserfall. Die wichtigste Rolle spielt jedoch die altbekannte 
marine Schicht tiber Floz Katharina. 

Leitenden Wert haben auch die quarzkonglomeratisch ausgebildeten Sandsteine. 
Dazu gehort in erster Linie der "Prasidenter Sand". Die Bestandigkeit seines Auf
tretens hat ihm seine Rolle als Grenzschicht zwischen der unteren und mittleren Fett
kohle eingetragen. Weitere Merkmale sind die vorwiegend im W entwickelten quarz
konglomeratischen Sandsteine unter Floz Sonnenschein bzw. tiber dem oberen Floz 
Schottelchen (SLS) sowie tiber Floz PlaBhofsbank (KHPI), und schlieBlich auch del' Sand 
tiber Floz Matthias. Allen tibrigen Konglomeratschichten (mit Toneisensteingerollen) 
kommt nur eine ortliche Bedeutung zu. StiBwassermuschelschichten sind sehr 
zahlreich. In einem einzigen Fettkohlenprofil, wie z. B. dem derZeche Shamrock III/IV, 
sind nicht weniger als 13 verschiedene StiBwassermuschelhorizonte beobachtet worden; 
wahrscheinlich ist ihre Zahl noch hoher. Nur wenige von ihnen konnen aber auf groBere 
Entfernungen verfolgt werden. Daher haben sie auch als wirkliche Leithorizonte ftir die 
Fettkohlenschichten kaum irgendwelchen Wert. Eisensteine finden sich in verschiedenen 
Horizonten, ohne daB ihnen eine leitende Bedeutung zukame. 

Die Grenze zwischen der mittleren und oberen Fettkohle hat man oberhalb von Floz 
Hugo gelegt, das in vielen Aufschltissen an einem "Faunenschiefer" mit StiBwasser
muschelresten kenntlich ist. Leider ist dieser Muschelhorizont nicht durchgehend ver
treten, so daB die Grenze hier vorlaufig als eine ± ktinstliche zu bezeichnen ist. 

Nach ihrem chemisch-physikalischen Verhalten stellen die Kohlen der Fettkohlen
schichten zum weitaus groBten Teil Backkohlen (nach MUCK) oder gasarme alte und 
gasreiche junge Backkohlen (nach HILT) dar. Normale Verhaltnisse vorausgesetzt, be
tragt der Gasgehalt der Kohle der untersten Fettkohlenfloze etwa 18-26%, um in den 
obersten Flozen im 0 des Bezirkes auf 33-36% zu steigen. Der Gehalt an Kohlenstoff 
belauft sich auf 85-90%, an Wasserstoff auf 4-5%, an Sauerstoff und Stickstoff auf 
5-10% und an Wasser (Grubenfeuchtigkeit) auf 2%. Stellenweise entsprechen die 
tiefsten Floze der Fettkohlenschichten noch nicht den "Backkohlen" im Wortsinne, 
sondern nehmen eine Zwischenstellung zwischen den eigentlichen Back- und Mager
kohlen ein, d. h. sie geben einen mehr gesinterten bzw. nur schwach gebackenen Koks. 
Sie wurden frtiher zur "EBkohlengruppe" gestellt. Andererseits zeigen die Floze der oberen 
Fettkohlenschichten ortlich schon die Eigenschaften der Gaskohlen. 

Die Kohle der Fettkohlenschichten neigt im allgemeinen zur Abgabe von Gruben
gas und zur Staubentwicklung. Besonders grus- und staubreich ist die Kohle der 
unteren Fettkohlenschichten. Die Kohlen der hangenden Fettkohlen pflegen sttickreicher 
zu fallen. Ebenso wie bei den Magerkohlenflozen nimmt auch bei den Fettkohlenflozen 
rechts des Rheins der Gasgehalt von W nach 0 zu (s. Abb. 186). 

So weist z. B. Floz Katharina am Rhein rd. 27 % und bei Hamm rd. 34 % fliichtige Bestandteile, F16z 
Sonnenschein am Rhein 18% und im 0 rd. 22% auf. In ungefahr der gleichen Weise verandert sich der Gas
gehalt der dazwischenliegenden Floze. Die hier angegebene GesetzmaBigkeit erleidet jedoch ortlich manche 
starke Abweichungen. 
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Aus dem Rahmen fallen z. B. die Gasgehalte der Fl6ze der Zechen Graf Moltke, Bergmannsgliick und 
Westerholt. Auf der ersteren Anlage betragt der Gasgehalt des F16zes Sonnenschein nur 13,4 % und auf Berg
mannsgliick 14,5%. Entsprechende Verringerungen des Gasgehaltes zeigt hier auch F16z Katharina. Auf der 
Zeche Westerholt ist der Gasgehalt schon wieder um 1-2% h6her. Ahnliche, vorlaufig noch nicht einwandfrei 
geklarte Erscheinungen finden sich auch noch an anderen Stellen des Bezirkes. 

Vorkommen von Kennelkohlen sind nicht selten. Meist treten sie im Hangenden 
der Flozkohle auf. 

Man hat sie unter anderem festgestellt in F16z Herrenbank (Wilhelm), Fl6z Hugo (Zeche Bonifacius), 
Fl6z 9 (Zeche PreuBen I, am Liegenden des F16zes), im Hangenden von F16z 5 (Zeche Minister Achenbach), in 
Fl6z Sonnenschein (Zeche Alstaden), F16z Ernestine (Zechen Concordia und Zollverein), Fl6z Hugo (Zeche 
K6nigin Elisabeth), F16z 5 und 6 (Zeche Minister Stein), ferner in Fl6z Wilhelm (Zeche Prinz Regent), in Fl6z 
Johann (Zeche Auguste Victoria) und in mehreren Fl6zen der Zeche RheinpreuBen. Unserer Auffassung 
entspricht auch die Feststellung, daB aIle Vorkommen von Kennelkohle, ihrer allochthonen Bildungsweise 
gemaB, im unmittelbaren Liegenden keinen Wurzelboden zeigen. 

Abb.186. Durchschnittliche Gasgehaite in den FlOzen Sonnenschein-Prasident. Nach OBERSTE·BRINK. 

Nach der Einheitsbezeichnung fuhren die Floze der Fettkohlenschichten (vom Hangen
den zum Liegenden) folgende Namen: 

Obere 
Fettkohlenschichten 

Mittlere 
Fettkohlenschichten 

Katharina 
Hermann 1 
Hermann 2 
Gustav 
Gretchen 1 
Gretchen 2 
Anna 
Matthias 1 
Matthias 2 
Matthias 3 
Mathilde 1 
Mathilde 2 

l Mathilde 3 I Hugo 
Robert 
Albert 1-4 I Wellington 
Karl 
Blucher 1 
Bliicher 2 

Mittlere 
Fettkohlenschichten 

Untere 
Fettkohlenschichten 

I Ida 
Ernestine 
Rottgersbank I Wilhelm 
Johann 1 
Johann 2 
Prasident 
Helene 
Luise 
Karoline 
Angelika 
Dickebank 
Dunnebank 
Wasserfall 
Sonnenschein 
Schottelchen ] 
Schottelchen 2 
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Wie schon erwahnt, werden die Ablagerungen der, Fettkohle in drei ziemlich gleich
machtige Teile, und zwar in untere, mittlere und obere Fettkohlenschichten 
zerlegt. Wahrend man die Floze der unteren Fettkohle zwanglos in das obenstehende 
Schema eingliedern kann, ist das fur die Floze der mittleren und oberen Fettkohlen
schichten noch nicht ganz mit der wiinschenswerten Sicherheit moglich. 

1. Die Unteren Fettkoblenscbichten. 
Die untere Abteilung reicht von der marinen Schicht uber Floz PlaBhofsbank 

(einschlieBlich) bis zum Liegenden des konglomeratischen Sandsteins uber Floz Prasident. 
Diese wichtige, auch Cephalopoden fiihrende marine Schicht ii ber FlOz PlaBhofs bank (KUKUK 1923) 

mit Anthracoceras vanderbeckei, Gastrioceras amaliae, Pterinopecten papyraceus weist auBerdem Vertreter der 
Gattungen Productus, Bellerophon, Lingula u. a. auf. Aber auch Lamellibranchiaten und Fischschuppen sind 
vorhanden. 

Der rd. 120 m umfassende tiefste Teil der unteren Fettkohlenschichten (bis Floz 
Sonnenschein) ist im W und N nicht nur sehr flozarm, sondern fur den Bergbaubetrieb 
fast flozleer. Dagegen setzen z. B. innerhalb der Bochumer Mulde (ostlich und nordostlich 
von Essen) in Richtung von NW nach SO wieder Kohlenlagen ein, die in der Gegend 
von Dortmund und noch weiter ostlich (wie z. B.auf Zeche Monopol) zur Bildung mehrerer 
Floze gefuhrt haben. 

Von diesen sind zwei: Floz Schottelchen 1 und Schottelchen 2 (mit etwa 20 m Ab
stand) stellenweise bauwiirdig entwickelt. Statt des meist pflanzenfiihrenden Hangenden 
dieser beiden Floze findet sich uber ihnen ortlich ein Faunenschiefer mit SiiBwasser
resten, wie auf Zeche Constantin VI/VII. Wichtig ist, daB im W zwischen den Flozen 
Sonnenschein und PlaBhofsbank noch zwei, ortlich bis zu 15 m und mehr machtige, 
eIitweder stellenweise odeI' vollig konglomeratisch ausgebildete Sandsteinhori2:onte auf
treten, die vQrwiegend auf das Gebiet der Bochumer Mulde beschranktsind. Es handelt 
sich um das uber Floz PlaBhofsbank bzw. unmittelbar iiberdem Floz Schottelchen 2 
gelegene, vielfach grob ausgebildete Quarzkonglomerat (KHPI) sowie um den meist 
machtigen, konglomeratischen Sandstein (SLS) unmittelbar unterhalb von Floz Sonnen
schein. 

Das ziemlich gleichmaBig entwickelte PlaBhofsbanker Konglomerat ist reich an Quarz-, Kieselschiefer
und Toneisensteingerollen von Erbsen- bis WalnuBgroBe, die meist gut abgerollt sind und damit auf einen 
langeren Transport bis zum Sedimentationsraum hinweisen. Gegeniiber der Ausbildung deE' Finefrauer Konglo. 
merats fallt das FeWen der Tonschieferbrocken, der Kohiengerolle und der fremden EinseWiisse auf. 

An anderen Stellen des Bezirkes ist nur ein geschlossenes, grobes Konglomerat beob
achtet worden (OBERSTE-BRINK 1929 und BRUNE 1932). 

Es folgt das als Leitfloz seit alter Zeit bekannte Floz Sonnenschein, wohl das 
beste Floz der Fettkohlengruppe. Bei einer Durchschnittsmachtigkeit von etwa 1,20 m 
hat man es in diesem Floz, soweit es geschlossen auf tritt, mit einem edlen, fast allgemein 
bauwiirdigen Floze zu tun, dessen Machtigkeit sich zwischen 0,50 und 2,70 m bewegt. 
Stellenweise, so besonders ostlich von Dortmund, wird das Floz durch Aufspaltung in 
mehrere Banke unbauwurdig. An anderen Stellen, so auf Zeche Erin, liegen zwei Floze, 
und zwar Sonnenschein-Oberbank und Sonnenschein-Unterbank, die ortlich beide bau
wiirdig sind. Der Gasgehalt der Flozkohle steigt im allgemeinen in del' Richtung von 
NW nach SO (s. Abb. 186). So betragt er auf Thyssen II/V rd. 15% und auf Christian 
Levin 14,5-15,5%, wahrend er auf Zechen im 0 des Bezirkes zu 21-23% ermittelt wurde. 
Hangendes und Liegendes des Flozes bestehen im N und W des Bezirkes aus einem mit
unter konglomeratischen Sandstein. Demgegeniiber ist im S und 0 das Floz hinsichtlich 
seines Nebengesteins nicht so scharf gekennzeichnet. Dort, wo das Hangende ein Schiefer
ton ist, zeigt dieser sich meist pflanzenfiihrend. Wegen seiner ostlich von Dortmund 
von der Norm abweichenden faziellen Ausbildung ist das Floz friiher in diesem Gebiete 
vielfach falsch identifiziert worden. An der Bezirksforderung ist es mit rd. 5% beteiligt. 

Etwa 15-30 m im Hangenden liegt das 0,60-1,80 m machtige Floz Wasserfall 
(= Voss), das wegen seiner unreinen Ausbildung im W und in der Mitte des Bezirkes 
unbauwiirdig ist. Statt eines geschlossenen Einzelflozes finden sich hier mehrere (bis 5) 
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unbauwiirdige Kohlenstreifen sowie zahlreiche Toneisensteinbander. Durch eine erst
malig von BRUNE und OBERSTE-BRINK (1927) erkannte marine Schicht im Hangenden 
(sog. Wasserfall-Horizont) ist dieses Fl6z eindeutig bestimmt. 

Es handelt sich hier urn den gleichen marinen Horizont, der von JONGMANS (1925) in Holland iiber FlOz 
Steinknipp (= Sonnenschein), von RENIER im Liitticher Becken und kiirzlich von HAHNE (1932/36) sowohl 
im Indebecken (iiber Floz Kleinekohl) als auch im Wurmrevier auf der Kohlscheider Scholle (6-15 m iiber 
Floz Steinknipp) wiedergefunden worden ist. 

Seine Fossilfiihrung ist meist armlich. Man findet neben seltenen Goniatitenresten Discinen, Ostracoden 
und Trilobiten, vorwiegend aber Linguliden. Wegen seiner leitenden Bedeutung hat man diesen Horizont 
eifrig gesucht. Heute ist er schon auf vielen Anlagen des 0, so auf den Zechen Victoria (Liinen), Kaiserstuhl II, 
Westhausen, Scharnhorst, Germanial/IV, ZollernII/IV, Achenbach, Monopol, Gneisenau, Kurl u. a., aber auch 
weiter westlich wie auf der Zeche Carolinengliick, ferner von MAHRENHOLTZ auf Zeche Westerholt und yon 
HONERMANN auf Zeche Anna nachgewiesen worden. 

Kennzeichnend fiir den Wasserfall-Horizont ist neben der marinen Schicht und zahlreichen Toneisen
steinbandern im Hangenden eine horizontbestandige, mehrfach in dieser Zone beobachtete und einige Meter 
dicke Schiefertonzone mit eigentiimlichen "ring"- oder "augenformigen" Bildungen (s. Abb. 205). Sie laBt 
sich z. B. von der Zeche Prasident iiber Zeche Ver. Constantin bis Zeche Zentrum verfolgen. 

Rd. 30 m iiber 
diesem Fl6ze erscheint 
das fast durchweg un
bauwiirdige, und wie 
schon del' Name sagt, 
meist geringmachtige 
Fl6z Diinnebank (= 
Lieversbanksgen u. a.) 
mit etwa 0,30-1,20 m 

. ........... . .... ... .. ..... 
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Machtigkeit. 
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gew6hnlich in zwei, 
stellenweise auch in 
drei Banken abge
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Abb. 187. Schematischer Schnitt dureh das Floz Diekebank anf der Zeche Constantin d. Gr. 
VI/VII. MaBstab 1 : 75. Aus KUKUK U. GOTHAN: Giiickauf 1932. 

lagerte Fl6z Dickebank (Fettlappen) auf, das durch Zusammenliegen mehrerer Banke 
4 m machtig werden kann, wie auf del' Zeche Adolf v. Hansemann. Innerhalb des 
Hauptbergbaugebietes ist es ein fast stets bauwiirdiges F16z, das sich durch Anschwellen 
des Bergemittels stellenweise in zwei selbstandige Fl6ze spaltet, die im Essener Revier 
friiher als Fl6z "Beckstadt" (= Fl6z Dickebank 1) und "Fettlappen" (= Fl6z Dicke
bank 2) gebaut wurden. Ein gleiches Aufspalten findet auch im Dortmunder Bezirk 
(Zechen A. v. Hansemann, Hansa, Tremonia, Westhausen, Westphalia) statt. 

Nordwestlich einer Linie Duisburg- Gelsenkirchen-Recklinghausen geht die Machtig
keit des Fl6zes ziemlich allgemein auf 0,90 bzw. 0,30 m zuruck. Noch weiter im NW 
(nordwestlich einer Linie Gladbeck-Buer) ist das Fl6z stellenweise sogar v611ig ver
schwunden. Auch in den Thyssenfeldern (z. B. Friedrich Thyssen II/V) sowie den iibrigen 
niederrheinischen Feldern zeigt das Fl6z eine unbauwiirdige Entwicklung. Del' Gas
gehalt del' Kohle schwankt zwischen 17,5% im W und 24% im O. 

Neuere Untersuchungen von KUKUK und GOTHAN (1932/33) haben im Hangenden 
des Fl6zes Dickebank eine fiir das Fl6z leitende Pflanzenbank mit Abdriicken des 
"Facherblattes" (Ginkgophyllum delvali) festgesteUt (s. Abb. 187 u. 188). 

Die zuerst vom Verfasser auf einer Reihe von Schachtanlagen zwischen Langendreer und Essen (Loth. 
ringen IIII, Ver. Constantin IIII und VI/VII, Carolinengliick V, Hannibal I, Prasident I/IV) nachgewiesene 
Leitform ist spater von WINDMOLLER und HONERMANN auch auf den Zechen Helene und Amalie, Salzer und 
Neuack sowie Anna wiedererkannt worden (GOTHAN 1935). 0£tlich ist der Floz als Eisensteinfloz entwickelt. 

Hierbei ist auch noch des Vorkommens von Abdriicken schalenloser, mit einer weiB
lichen Haut umgebener SiiBwassermuscheln (Carbonicola aquilina) zu gedenken, die ich 
im Sandstein unter Fl6z Dickebank auf Zeche Shamrock III/IV beobachtete (s. Abb. 189). 
Es handelt sich hier urn ein Fossilvorkommen, das mil' in diesel' Beschaffenheit noch 
niemals in karbonischen Sandsteinen zu Gesicht gekommen ist. Stellenweise findet 
sich iiber diesem Fl6ze noch eine Toneisensteinger611e fiihrende Sandsteinbank. 
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Es folgt ein dichtgedrangter Schwarm nur ortlich bauwiirdiger Floze: Angelika 
(= Nettelkonig) mit 0,50-0,80 m, vielfach reich an Schwefelkiesschniiren (wie auf Zeche 
Friedrich Thyssen II/V), Karoline (= Riekenbank, Luise, Wilhelm) mit 0,60-1,50 m, 

Abb. 188. GroBe Platte mit GinkgophyllnmbHHtern ans dem Hangellden 
des Fliizes Dickebank. Zeche Constantin d. Gr. VI/VII. 1/10 nat. Gr. 

S.W.B. 

Luise (haufig unrein) und Helene 
(= Wiehagen) mit je 0,80-1,20 m 
Machtigkeit. Hier und da konnen 
Floz Angelika mit Floz Dickebank 
odeI' Floz Luise mit Floz Karoline 
odeI' Prasident mit Helene zu
sammen liegen. 

Dber dem Floz Luise ist von HELFFE· 
RICH (1930) auf den Anlagen Emscher· 
Lippe, Konig Ludwig und Auguste Victoria 
eine "Lingulascbicht" nachgewiesen worden, 
die ich bestatigen konnte. Eine groBe Ver· 
breitung scheint dieser Schicht nicht zuzu· 
kommen. 

Mit dem rd. 120-180 m iiber 
Floz Sonnenschein gelegenen, meist 
bauwiirdigen Floz Prasident, das 
auch links des Rheins entwickelt 
ist, schlieBt die Zone del' unteren 
Fettkohlenschichten abo Das 0,50 

bis 1,95 m - im Durchschnitt etwa 1 m - machtige Floz ist durch den konglomerat
fiihrenden "Prasidenter Sand" im Hangenden gekennzeichnet. Stellenweise liegt das 

Abb. 189. Carl>onicola aquilina Sow. im Sandstein des FHizes Dickebank· Untcrbank. 
Zeche Shamrock III/IV. S. W .B. 

Floz in zwei Banken (Prasident 
2 und 1 bzw. Prasident Unter
bank und Oberbank) odeI' 
schlieBt sich, wie auf Zeche 
Pluto und Zeche Minister Stein, 
mit Floz Helene zusammen. 
Del' Gasgehalt des Flozes bewegt 
sich etwa zwischen 17% im NW 
und 26% im SO. Dort, wo 
Schiefer das Hangende bildet, 
ist er pflanzenfiihrend. 

AuBer dem Sand uber dem Fl6ze 
Prasident gibt es in den unteren Fett· 
kohlenschichten noch mehrere, Ton· 
eisensteingerolle fiihrende, ± machtige 
Sandsteinbanke. Ihr Vorkommen ist 
nacbgewiesen unterhalb der Foze He· 
lene und Angelika (Zechen Allma und 
Bonifacius), ferner unter und uber Floz 
Diinnebank (Zeche Zollverein II) und 
uber FlOz Sonnenschein (Zechen Boni· 
facius und Friedlicher Nachbar). 

Leitende SiiBwasserschichten sind in diesel' Zone nul' wenig vertreten. 
Eine Ausnahme bilden die im Hangenden des FlOzes Helene im Gebiet von Bochum (Zechen Ver. Con· 

stantin und Holland l/ll), von Essen (Zecbe Ver. Bonifacius) sowie im o auf den Zechen PreuBen I und Victoria 
(Lunen) recht verbreitete, tiefschwarze SuBwassermuschelbank mit Resten von Carbonicola aquilina und eine 
Muschelbank uber Floz Angelika (Zechen Erin und A. V. Hansemann). Die sonst noch beobachteten Vor· 
kommen von SuBwassermuschelschichten uber den Flozen Prasident, Karoline, Dunnebank, Sonnenschein 
und Schottelchen haben fast ausschlieBlich 6rtliche B(deutung. 

Eisensteinvorkommen scheinen in diEser Zone nicht haufig zu sein. Zu nennen 
ist hier nm ein Kohleneisersteinvorkommen, das teils die Oberbank, teils die Unterbank 
des Flozes Dickebank vertritt, wie auf dEn ZEchen Friederika, Dannenbaum und Loth
ringen (s. Abb. 185). 
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Auf der Zeche Friederika bei Bochum besitzt der an SiiBwassermuscheln reiche Eisenstein bei seiner 
bis 1,40 m erreichenden Machtigkeit einen in seinen einzelnen Banken schwankenden Eisengehalt von 20 bis 
30% Fe (OBERSTE.BRINK 1937) (s. Abb. 609). Weitere Eisensteinvorkommen liegen etwas tiefer - wie auf 
den Anlagen Prinz Regent und Lothringen - ohne jedoch bauwiirdig zu sein. 

2. Die Mittleren Fettkohlenschichten. 
Die mittleren Fettkohlenschichten reichen von der Basis des Sandsteins iiber Floz 

Prasident (KHPr) bis Floz Hugo einschlieBlich. Nordlich einer Linie Duisburg-Buer
Recklinghausen haben wir es in dieser Zone mit einer kohlenarmen Fazies zu tun, 
wahrend sie siidlich davon, besonders im Bochumer und Dortmunder Bezirk, zu den 
reichsten Horizonten der Fettkohle gehort. In dieser Flozzone ist die Flozentwicklung 
schon eine etwas unregelmaBigere als im unteren Teil, so daB es bei der Fiille der hier 
ausgebildeten Floze schwer fallt, alle richtig zu erkennen. 

Merkmale von durchaus leitender Bedeutung fiir den Bezirk sind in diesem Horizont 
bislang nicht bekannt geworden. 

Jedoch scheint es HONERMANN (1936) gelungen zu sein, die aus dem hollandischen Karbon bekannte 
Leitschicht mit Anthrapalaemon grossarti im Hangenden des Flozes Hugo der Zechen Kiiln·Neuessen wieder· 
zufinden. TIber den Wert dieser Schicht als Leitschicht fiir das westfalische Karbon laBt sich heute noch 
kein abschlieBendes Urteil abgeben. 

Eines der wichtigsten Leitmerkmale besitzen wir in dem bis rd. 40 m machtigen 
Sand iiber Floz Prasident, der fast durch den ganzen Bezirk verfolgt werden kann. 
Dieser Sand ist durch seine aus Quarz- oder Toneisensteingerollen oder aus beiden be
stehende, sehr ungleichmaBige Gerollfiihrung ausgezeichnet. Uber die Ausbildung dieses 
leitenden Konglomerathorizontes im einzelnen haben EVERDING (1902) und BRUNE (1932) 
nahere Angaben gemacht. 

Bezeichnend fiir den Prasidenter Sand ist, daB er normalerweise nicht unmittelbar auf dem Floze liegt, 
sondern durch einen Schiefertonpacken von demselben getrennt ist. In manchen Flozprofilen senkt er sich, 
den Schieferton durchschneidend, rillenformig ins Floz hinab (KUKUK 1936). 

Weitere ± durchgehende und ortlich auch konglomeratische Sande kennt man im 
Hangenden der Floze Johann, Wilhelm, Rottgersbank, Ernestine, Bliicher 2, Karl, 
Albert 4 und Albert 1. 

Die nachstfolgenden Floze iiber Prasident sind die nur relativ bauwiirdigen Floze 
Johann 1 und 2, welche ortlich zusammenliegen. Letzteres ist mit bis 2,05 m Kohle als 
bauwiirdiges Floz auf den Zechen Westphalia, Hardenberg, A. v. Hansemann und 
Minister Achenbach entwickelt. 

Vielfach edel ausgebildet, erscheint dann weiter im Hangenden das Floz Wilhelm, 
dessen Machtigkeit zwischen 0,80 und 2,50 m schwankt. Es ist in der Gegend von Dort
mund besonders gut ausgebildet. Wie die Floze Johann ist auch Floz Wilhelm haufig 
von Sandsteinen unter- und iiberlagert. 1st der sie einschlieBende Sand stellenweise 
konglomeratisch, so falit es nicht immer leicht, in solchen Profilabschnitten das Floz 
Prasident richtig zu identifizieren. Ganz im W (Zeche Fr. Thyssen II/V) ist weder Floz 
Wilhelm noch auch Floz Johann bauwiirdig. 

Es folgt das Floz Rottgersbank (= Marie, Franziska oder Herrenbank), das auf 
vielen Zechen seit alter Zeit als "Leitfloz" gilt. Wegen seines Adels und seiner meist 
vorhandenen Bauwiirdigkeit gehort es zu den besten Flozen der Fettkohlenschichten. 
In der Rheingegend ist seine Ausbildung allerdings wesentlich ungiinstiger. Ortlich 
lost sich das bis zu 2,80 m machtige Floz in 2-3 ± bauwiirdige Banke auf, so daB man 
dann von der Rottgersbankgruppe sprechen muB. Eine Eigentiimlichkeit des Flozes 
liegt darin, daB es die Mutterlagerstatte zahlreicher "Gerolle" fremder Gesteine (be
sonders Quarzitgerolle), wie z. B. auf Zeche Friedrich der GroBe, ist. 

Mitunter ist auch der das Hangende dieses Flozes bildende Sand konglomeratisch 
und fiihrt Toneisensteingerolle, wie z. B. auf den Zechen Graf Moltke, Friedrich der 
GroBe und Minister Stein. Nicht selten stellt sich freilich im Hangenden statt des Sandes 
ein Muschelschiefer ein. 

Weiter nach dem Hangenden zu andert sich das Bild durch das Auftreten haufig 
gut ausgebildeter, dicht gedrangt gelegener und meist bauwiirdiger Floze. Dazu gehoren 
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das im W stellenweise edel ausgebildete Floz Ernestine (mit 1,10-1,90 m Kohle) und 
das Floz Ida, das im W allerdings lokal unbauwtirdig ist. Sein Hangendes besteht 
vielfach aus Sandstein. Beide Floze schlie Ben sich ortlich zu einem Lager zusammen. 

Floz Ida ist im 0 durch eine eigenartige, "Quarzsand" fiihrende Zone in der Kohle gekennzeichnet, die 
sich auch auf einer Reihe anderer Zechen (de Wendel, Radbod, Werne, 8achsen, Dorstfeld) hat nachweisen 
lassen (FERRARI und RAUB 1936, s. Abb. 206). 

Von der hoheren Flozgruppe Bliicher 2 und Bliicher 1 ist meist nur ein Floz (Blucher 2) 
bauwtirdig. Dieses links des Rheins besonders edle Floz verschlechtert sich im allgemeinen 
von SW nach NO. In den Feldern der Zechen Hansa, Graf Schwerin, Zollern, West
hausen, Dorstfeld, Stein und Hardenberg und Ver. Germania ist es durch einen "Kennel
kohlenpacken" am Hangenden, im ubrigen durch eine vielfach vertretene SuBwasser
muschelschicht gekennzeichnet. 

Ahnliche Verhaltnisse zeigen die nachst hoheren Floze Karl und Wellington. Beide 
sind im allgemeinen nur ortlich bauwiirdig; im W sind sie jedoch durchweg schlecht aus
gebildet. Statt des einen Flozes Karl beobachtet man stellenweise mehrere ± bauwtirdige 
Floze. Auf Zeche Graf Moltke erreicht Floz Karl sogar eine bauwurdige Machtigkeit 
von 1,70 m, wahrend auf der Zeche Minister Stein die Geschlossenheit des Flozkorpers 
durch starke Auswaschungserscheinungen beeintrachtigt wird. Der nicht selten vor
handene Hangendsandstein hat haufig konglomeratische Natur. 

Nur ortlich baulohnend ist Floz Wellington mit einer durchschnittlichen Machtigkeit 
von rd. 1 m. Es kann an einem SuBwassermuschelhorizont im Hangenden mit stellen
weise dickschaligen Vertretern der Gattung Oarbonicolasp. meist gut wieder erkannt werden. 

Die reiche FlozfQlge schlieBt mit den Flozen Albert 4, Albert 3 (= Karl 3), 2 und 1, 
Robert und Hugo abo Von der Flozgruppe Albert ist im allgemeinen nur ein Floz, und 
zwar entweder das oberste (Albert 1) oder das unterste bauwurdig. Auch links des 
Rheins ist das Floz noch edel entwickelt. 

Gute Floze sind die mitunter je in zwei Banken abgelagerten Floze Robert und Hugo, 
von denen mindestens je eines bauwurdig ist. 1m W des Bezirkes gelten jedoch beide 
Floze als ± unbauwurdig. Floz Robert ist reich an groBen Dolomitkonkretionen in 
der Kohle, die GOTHAN und OBERSTE-BRINK (1932) beschrieben haben. Ortlich konnen 
die Floze Hugo 2 und Robert zusammenliegen. Ihre Machtigkeiten bewegen sich etwa 
zwischen 0,80-1,40 bzw. 1,50 und 2,20 m. Auf Zeche Germania erreicht Floz Hugo 
sogar 2,5 m Machtigkeit. 

Die in dieser Zone festgestellten 8iiBwasserschichten iiber den FlOzen Johann und Wilhelm, Rottgers
bank, Bliicher, Wellington, Albert und Hugo sind nicht durchweg vorhanden. Sie haben daher kaum mehr 
als ortliche leitende Bedeutung. Dagegen scheinen die iiber den Flozen Bliicher 1, Wellington, Albert und Hugo 
auftretenden 8iiBwasserreste im 0 verhaltnismaBig konstant zu sein. Eisensteine finden sich u. a. im Hori
zont des FlOzes Rottgersbank sowie der Floze Bliicl,ier, Karl, Albert 3 und 2 (Zeche Prinz Regent). 

3. Die Ob~ren Fettkohlenschichten. 
Die oberen Fettkohlenschichten reichen von Floz Hugo (ausschlieBlich) bis Floz 

Katharina (einschlieBlich). Ihre Gesamtmachtigkeit betragt rd. 150 m. Von den 
etwa 10-14 eingeschlossenen Flozen sind meist nur 5 oder 6 unbedingt bauwurdig. 1m 
Gegensatz zu den unteren und teilweise auch zu den mittleren Fettkohlenschichten 
besteht das Nebengestein dieses Flozhorizontes vorwiegend aus Schieferton bzw. Sand
schiefer mit vielen Toneisensteinlagen. Ihre Wechselfolge wird nur gelegentlich durch 
± machtige Sandsteinpacken unterbrochen. Wie in den mittleren Fettkohlenschichten 
mangelt es auch in der oberen Abteilung an einer durch den ganzen Bezirk verbreiteten 
Leitschicht. 

Moglicherweise kommt der schon oben erwahnten Faunaschicht mit Anthrapalaemon 
grossarti und Beyrichia arcuata) zwischen den Flozen 4 und 5 (uber Floz Hugo) der Zechen 
Emscher und Karl eine leitende Bedeutung zu; ob sie der bekannten Leitschicht im Lim
burger Bezirk entspricht, steht noch nicht einwandfrei fest. 

Einen gewissen leitenden Wert besitzt auch die auf vielen Zechen (z. B. Friedrich 
Thyssen, Dorstfeld, Bonifacius, Friedrich der GroBe) vorhandene Sandsteinschicht im 
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Hangenden des Flozes Matthias bzw. Anna 2, die stellenweise durch Fiihrung von Ge
rollen (und zwar meist aus Toneisenstein) konglomeratischen Charakter haben kann. 
Diesem Horizont ist auch eine auffallende Haufung von SiiBwassermuschelschichten 
in den hangendsten Flozen zwischen den Flozen Anna und Katharina eigen. Mindestens 
3 Floze: Hermann, Gustav und Gretchen, zum Teil auch Anna, werden hier von 
einer SiiBwassermuschelschicht iiberlagert (MENTZEL 1909, KUKUK 1926, OBERSTE
BRINK 1930). Kohleneisensteinfloze sind verhaltnismaBig selten, jedenfalls aber 
ohne leitende Bedeutung. Sie wurden beobachtet in Hohe der Floze Mathilde 4 und 2, 
Matthias 3 und Gretchen. Ais Einzelmerkmal sei unter anderem eines bisweilen vorhan
denen Kennelkohlenpackens im Hangenden des Flozes Hugo gedacht. 

Da fast aile Floze dieser Zone sehr einheitlich ausgebildet sind, ist es schwer, ja stellenweise fast unmoglich, 
eine zutreffende Kennzeichnung der Einzelfloze zu geben. Diese Schwierigkeit wird noch dadurch erhoht, 
daB sie auf den verschiedenen Zechen noch nicht befriedigend identifiziert sind, und nicht selten verschiedene 
Floze mit dem gleichen Namen belegt werden. 

Die oberen Fettkohlenschichten setzen ein mit den Schichten iiber Floz Hugo, das 
vielfach gut entwickelt und mit 1-1,50 m bauwiirdig ist. Haufig besteht das un
mittelbare Hangepde aus einer SiiBwassermuscheln fiihrenden Schiefertonbank, so z. B. 
auf den Zechen Bergmannsgliick, Westerholt, Schlagel und Eisen, Osterfeld, Concordia. 
Weiter im Hangenden findet sich auf manchen Zechen noch eine ortlich leitende, 
kennzeichnende Sandsteinbank. 

Es folgt eine Reihe verschieden machtiger und vielfach unreiner Floze, die der sog. 
Mathilde-FlOzgruppe angehoren. Es eriibrigt sich, Durchschnittsmachtigkeiten dieser 
Floze, deren Zahl 5 erreichen kann, anzugeben, da sie zu sehr schwanken. Gewohnlich 
ist nur eines (oder hochstens zwei) , manchmal aber auch keines dieser Floze bauwiirdig. 
Das hangendste der Floze weist in seinem Hangendschiefer meist gut erhaltene Pflanzen
reste auf. 

tfber diesen Flozen stellt sich - bisweilen durch ein flozleeres Mittel getrennt -
der Schwarm der Matthiasfloze ein, der vielfach aus 2, ortlich aber auch aus 4 ± 
bauwiirdigen Flozen besteht. Durchschnittsmachtigkeiten lassen sich daher nur schwer 
angeben. Uber dem hangendsten der Matthiasfloze wird mitunter (wie z. B. auf Zeche 
Auguste Victoria) eine SiiBwassermuschelschicht mit Vertretern der Gattungen Carbonicola 
und N ajadite8 beobachtet, wahrend im Liegenden ortlich ein Eisensteinpacken auf tritt, 
der stellenweise gebaut worden ist. Gelegentlich kann man auch Pflanzenschiefer im 
Hangenden feststellen. Auf vielen Zechen liegt iiber den Matthiasflozen die schon oben 
erwahnte, ortlich quarzkonglomeratisch entwickelte Sandsteinbank. 

Diese Sandsteinbank schlieBt nach dem Hangenden zu mit dem Floze Anna abo Auch 
dieses Floz ist meist nicht einheitlich beschaUen, sondern tritt in zwei oder mehreren 
Banken auf, deren oberste, das eigentliche Floz Anna (mit 1,20-2,00 m), meist die 
machtigste und edelste ist. 1m W (Thyssenzechen) und links des Rheins ist das Floz 
wegen seiner besonderen Starke und unbedingten Bauwiirdigkeit sehr geschatzt. Der 
Gasgehalt des Flozes schwankt etwa zwischen 22 % und 29 % . Sein Hangendes bilden 
teils Pflanzen-, teils Muschelschiefer. 

Die nach dem Hangenden sich einstellende Flozgruppe Gretchen baut sich gleichfalls 
aus zwei Flozen auf, von denen wiederum gewohnlich nur eines baulohnend ist. Auch 
Floz Gretchen ist im W (Thyssenfelder) sowie links des Rheins edel entwickelt. Sein 
unmittelbares Hangendes besteht hier aus einem dunklen, bituminosen Schiefer mit SiiB
wasserresten (Carbonicola sp. und Najadite8 sp.). Aber auch Pflanzenreste kommen vor. 
Gelegentlich trifft man im Hangenden dieser Floze noch ein Kohleneisensteinfloz mit 
SiiBwassermuscheln an. 

Uber diesen Flozen liegt FlOz Gustav. Das rd. 0,80-1,80 m machtige Floz ist in der 
Mitte und im 0 des Bezirkes fast durchweg baulohnend, wenn es auch haufig durch ein 
Bergemittel verunreinigt wird. 1m W scheint es groBtenteils unbauwiirdig zu sein. 

Sein Hangendes wird meist von einem pflanzenfiihrenden Schieferton gebildet. Kennzeichnend ist hier 
das haufige Vorkommen des maschenadrigen Farns Lonchopleris rugo8a (s. Abb. 170), der vorwiegend auf dieses 
Floz beschrankt zu sein scheint. Aber auch SiiBwassermuschelschichten werden beobachtet. 

12* 
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Die hochsten Floze unmittelbar unter Floz Katharina sind die Floze Hermann 1 und 2. 
Sie werden stellenweise gebaut, d. h. je eines von ihnen. 

Ob sie, wie in der Literatur angegeben wird, in der Richtung von W nach 0 aus der Abspaltung ver
schiedener, durch Bergemittel getrennter Banke des Fl6zes Katharina hervorgehen, ist noch nicht genligend 
untersucht. 

Mit dem Floz Katharina schlieBen die Fettkohlenschichten abo Das bekannte Leit
floz schwankt in seiner Machtigkeit innerhalb weiter Grenzen, und zwar zwischen 0,30 m 
und 1,50 m. Ausnahmsweise schwillt es sogar auf 2 man, wie auf Zeche Consolidation I/IV. 
Ebenso wechselvoll wie seine Gesamtmachtigkeit ist auch seine Ausbildung im einzelnen. 

33Kohle 
3Brandschiefer 
loKohle 
3Brandschiefer 

70Kohle 

Wurzelboden 

Abb. 190. Torfdolomite in der Kohle des FlOzes Katharina. 
Zcche Zollverein 1/11. 

Bald ist das Floz rein, bald sind ihm ein 
oder mehrere Bergemittel eingelagert. Das 
aus diesem Grunde nur relativ bauwiirdige 
Floz ist aber auf zahlreichen Schacht
anlagen gebaut worden. InfolgeMachtiger. 
werden seiner Bergemittel bilden sich aus 
dem geschlossenen Floze ortlich - unter 
anderem in der Essener Mulde - mehrere 
selbstandige Floze heraus, so daB man 
hier richtiger von einer Flozgruppe reden 

sollte. Soweit es einheitlich entwickelt ist, wird dieses Leitfloz - wie kaum ein anderes -
durch eine Reihe von Merkmalen fast immer eindeutig bestimmt. 

Abgesehen von dem machtigen, meist flozleeren Mittel im Hangenden des Flozes 
im Gegensatz zur dichten Flozfolge unterhalb desselben ist es durch die - mit Ausnahme 
des W - durchweg vorhandene und auch in den angrenzenden Kohlenrevieren bekannte, 
fossilreiche marine Schicht im Hangenden leicht wiederzuerkennen. 

Bemerkenswerterweise flihrt das unmittelbare Hangende des Fl6zes Katharina niemals Pflanzenreste. 
Diese stellen sich erst viel h6her im Hangenden cin. Fehlt die marine Schicht, so ist vielfach an ihre Stelle 
ein bitumin6ser Faunenschiefer mit SliBwassermuscheln getreten. 

Ais besonderes Kennzeichen des Flozes Katharina muB man die nicht selten im 
Floze auftretenden und schon aus Floz Finefrau-Nebenbank bekannten "Torfdolomite" 
(Dolomitkonkretionen mit strukturzeigenden Pflanzenresten, S. Abb. 190) ansehen. Auf 
ihre Bedeutung fiir stratigraphische Gliederungen haben MENTZEL (1904) und KUKUK 
(1908) hingewiesen. 

Der Gasgehalt des Flozes unterliegt starken Schwankungen, bewegt sich aber im 
allgemeinen von W nach 0 bzw. WSW nach ONO in ansteigender Richtung, und zwar 
von etwa 25,3% im W (Fr. Thyssen II/V) bis 38% im 0 (bei Hamm). 

Eisensteine kommen in den oberen Fettkohlenschichten haufiger vor, so liber Fl6z Ida (Zeche K6ln· 
Neuessen), liber Fl6z Gustav (Zeche Consolidation) und unterhalb Fl6z Katharina (Zeche Pluto). 

D. Die Gaskohlenschichten (Westral B). 
Nach der heutigen Gliederung umfassen die Gaskohlenschichten die Ablage

rungen von der marinen Schicht iiber Floz Katharina (einschlieBlich) bis zur "Lingula
schicht" zwischen den Flozen Lund M (ausschlieBlich) (s. Abb. 191). Diese neue Grenze 
steht im Gegensatz zu der friiher allgemein iiblichen oberen Begrenzung durch Floz Zoll
verein. Die Gesamtmachtigkeit dieses Schichtenpaketes, die in Richtung von NW nach 
SO anwachst, belauft sich im Durchschnitt auf rd. 480 m. Nach OBERSTE-BRINK und 
BARTLING nimmt gleichzeitig auch die Gesamtmachtigkeit der Schichten zwischen den 
Flozen Katharina und Agir von NW nach SO (genauer von der Linie Dinslaken-Dorsten 
bis zur Linie Gladbeck-Recklinghausen) zu, und zwar um rd. 100 m (vgl. Abb.344). 
Die groBte Machtigkeit betragt bei Gladbeck 880 m, die geringste 750 m. Von den Fl6zen 
der Fettkohle sind die flozfiihrenden Schichten der Gaskohle durch ein iiberall erkenn
bares, 160-180 mstarkes, flozarmes Mittel getrennt. 

Die Kohle der Gaskohlenfloze hat eine von der Fettkohle abweichende Struktur. 
Sie bricht wiirfelig bzw. parallelepipedisch und fallt meist stiickreich. AuBerdem ent
wickelt sie bei ihrer Gewinnung weniger Kohlenstaub als die Fettkohle. Auch die Gas-
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kohlenfloze sind reich an Schlagwettern, doch stehen sie den Fettkohlenflozen in dieser 
Hinsicht nacho Der Gehalt der Kohle an fltichtigen Bestandteilen bewegt sich in den 
auBersten Grenzen zwischen 24% und 38%. Bemerkenswert ist das nicht seltene Auf
treten von Kennelkohlenpacken bzw. -flozen in dieser Zone. 

Von besonderer Bedeutung ftir die Horizontierung der Floze ist die Begrenzung der 
Schichten nach unten durch die marine Schicht tiber Floz Katharina. Weitere Leit
schichten sind kaum vorhanden, wenn man nicht das flozleere Mittel tiber Floz Katharina, 
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Abb.191. Schematischer Schnitt durch die Gaskohlenschichten. (Schichtenmachtigkeiten nach dem Profil der Zeche Zollverein.) 

das Fehlen von Pflanzenresten im unmittelbaren Hangenden, das Auftreten eines Faunen
schiefers (mit StiBwassermuscheln und Ostrakoden) tiber oder an Stelle der marinen 
Schicht und die lithologische Sonderausbildung des dunklen Hangendschiefers (Speckig
keit !) als solche ansehen will. 

Erwahnenswert ist ferner, daB einige der aus den tieferen Schichten bekannten Pflanzenreste, wic 
Neuropteris schlehani, Sphenopteris h6ninghausi, Sphenopteris baumleri und Mariopteris acuta nicht iiber 
FlOz Katharina hinausgehen (vgl. GOTHAN, Abschnitt IV, C). 

Das Nebengestein dieser Zone besteht zum groBten Teil aus Schieferton und Sand
schiefer, wahrend Sandstein sehr zuriicktritt. Konglomerate werden gleichfalls nur selten 
beobachtet. 

Ich nenne: Die Toneisensteinkonglomcrate iiber Fliiz Victoria 2 (Zeche Hardenberg), im Sandstein unter 
Fliiz Zollverein 9 (Zeche Graf Moltke I/Il), iiber FlOz Zollverein 6 (Zeche Hardenberg), iiber FlOz Prosper 4 
(Zeche Prosper) und iiber Fliiz 5 (Zeche Schlagel und Eisen V/VI). 

Dementsprechend ist auch an durchgehenden, leitenden Sandsteinbanken Mangel. 
Dagegen konnen Eisensteinfloze als haufigere Vorkommen angesprochen werden, und 
zwar in Form lagenweise aneinander gereihter Spharosideritknollen bzw. Toneisenstein
bander und stellenweise zu eisenschiissigen Muschelflozen verkitteter Muschelhorizonte. 
Eigentliche "Blackbandfloze", die sich in den tieferen Horizonten haufen, finden sich 
hier nur gelegentlich. SiiBwassermuschelschichten sind dagegen recht zahlreich. Schon 
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CREMER stellte in der Gaskohlengruppe 11 Lagen mit StiBwassermuschelresten fest. 
Nach unserer heutigen Kenntnis ist ihre Zahl allerdings weit groBer (s. Abb. 191). Sehr 
reich ist die Pflanzenwelt, die gerade hier ihre starkste Entwicklung erreicht. Besonders 
zahlreich sind die Fame vertreten (s. den Abschnitt IV, C). 

Auch die Gaskohlenschichten werden in drei Zonen gegliedert. Die Namen der hier 
auftretenden Floze lauten: 
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Die unteren Gaskohlenschichten beginnen mit der meist sehr fossilreichen marinen 
Schicht tiber Floz Katharina. 

Dieser Horizont ist etwa 5-10 m machtig und besteht aus einem feinkornigen, pyritreichen, tiefschwarzen, 
marinen Schieferlon (Alaunschiefer), der stellenweise noch, wie auf Zeche de Wendel, ± runde, merkwiirdig 
geformte Toneisensteinknollen fiihrt (s. Abb. 101). Ais wichtigste Vertreter der marinen Reste sind die 
leitenden Cephalopoden Anthracoceras vanderbeckei und Gastrioceras catharinae zu nennen, die hier zum 
ersten Male erscheinen. Neben diesen Leitformen finden sich Lamellibranchiaten (Pectiniden), Brachio
poden (Lingula, Discina). Gastropoden (Bellerophon), Fischreste u. a. 

Nicht iiberall ist der Horizont so fossilreich, sondern fiihrt ortIich nur vereinzelte Linguliden. Durch den 
fast immer verlretenen diinnen Schwefelkiesiiberzug ihrer Fossilien sowie ihre Lage meist unmittelbar iiber 
dem F16ze, die nur gelegentlich (wie auf Wilhelmine Victoria) eine wesentlich hohere ist, laBt sich die marine 
Schicht leicht feststcllen. Auffallenderweise hat diese Leitschicht im NW des Bezirkes nicht mehr nachgewiesen 
werden konnen (s. Abb.207), obwohl der bekannte dunkle Schieferton auch hier vorhanden ist. An ihrer 
Stelle erscheint in cinem etwas hoheren Niveau eine SiiBwassermuschelschicht. 

In der unteren Gaskohlenzone zahlt man mit Ausnahme mehrerer unbauwiirdiger 
Streifen nur zwei Floze, und zwar die bekannten Floze Victoria und Laura, die von 
einem rd. 50-80 m machtigen und fast flozleeren Mittel tiber- bzw. unterlagert werden. 

Floz Victoria liegt rd. 70 m tiber Floz Katharina. Seine Machtigkeit bewegt sich 
zwischen 0,40 und 1,70 m. 

Etwa 10-15 m hoher, bisweilen aber auch fast unmittelbar in seinem Hangenden, 
folgt das Floz Laura, das etwa 0,50-1,30 m dick ist. 

Beide Floze sind unrein oder bestehen je aus ein bis drei Kohlenflozen, von denen 
hochstens das eine oder andere bauwiirdig ist. Nur in seltenen Fallen, wie z. B. auf 
den Zechen Ver. Bonifacius und Zollverein IIIl, sind beide Floze bauwtirdig. 

Die genannten Floze schtitten ausgesprochene Gaskohle. Unterhalb derselben setzt 
hinsichtlich des chemischen Charakters der nach dem Liegenden zu folgenden Floze ein 
bemerkenswerter Inkohlungssprung ein, auf den an anderer Stelle einzugehen sein wird. 
StiBwassermuschelschichten kennt man sowohl unterhalb der Floze Laura und Victoria 
1 und 2 als auch oberhalb derselben, und zwar in mehreren Horizonten (s. Abb. 191). 
Der tiefste liegt stellenweise nur wenige Dezimeter tiber Floz Katharina. 

Hier sind die Muschelreste stellenweise mit Kalkschalen erhalten und bilden dann richtige "Muschel
floze". Die hoheren Horizonte (unterhalb der Zollvereiner F16ze) bestehen aus drei, stellenweise auch fiinf 
getrennten Muschelbanken mit Carbonicola aquilina, Najadites sowerbyi und Anthracomya sp., die zu Zeiten 
ACHEPOHLS unter dem Namen des "Dechenniveaus" bekannt waren. Ahnlicher Art sind die Muschelhorizonte 
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unterhalb der Fliizgruppe Laura·Victoria. Wegen ihrer stratigraphischen Gebundenheit innerhalb des ganzen 
Bezirkes sind beide Vorkommen leicht wiederzufinden. 

Immer wieder zu erkennen ist auch eine etwa in der Mitte zwischen den Flozen Katha
rina und Victoria gelegene Sandsteinbank. Eisensteinvorkommen - mit Ausnahme 
der Muscheleisensteinbanke - finden sich nur in Form von Toneisensteinbanken, die 
zonenweise den Schiefertonen eingelagert sind. An der Gesteinsfolge ist hier der Schiefer
ton mit 65 %, der Sandstein mit 8 % und der Sandschiefer mit 26 % beteiligt (KORING 1932). 
Kennelkohlenpacken liegen an verschiedenen Stellen, so zwischen den Flozen Victoria und 
Laura (Zeche Zollverein), tiber Floz 6 (Zeche Konigin Elisabeth) und a. a. O. 

2. Die Mittleren Gaskohlenschicbten. 
Durch ein flozarmes Mittel von rd. 80 m Machtigkeit ist die Flozgruppe der mittleren 

Gaskohlenschichten von den vorerwahnten Flozen getrennt. Sie umfaBt lediglich die 
altbekannte Zollvereingruppe, d. h. die Floze Zollverein 9-1, die als kohlenreichste 
Gruppe des ganzen Bezirkes gilt. 1m Gegensatz zu clem Aclel cler gehauften Floze in der 
Mitte und im 0 des Reviers steht ihre Verarmung im W. Hier sind stellenweise nicht mehr 
als 2 Floze baulohnend. Die Machtigkeit der Zollvereiner Floze ist im allgemeinen recht 
ansehnlich und tibersteigt mit Ausnahme von Fl6z 9 fast stets den Betrag von 1 m. 

Als Beispiel fiir die Ausbildung der Fliize erwahne ich die Zeche Wilhelmine Victoria, wo die Zollverein· 
Fliize folgende Machtigkeiten aufweisen: Fliiz 9 = 0,02 m, Fliiz 8 (Julius) = 1,10 m, Fliiz 7 = 1,40 m, Fliiz 6 
= 1,05 m, Fliiz 5 = 1,10 m, Fliiz 4 = 1,80 m, Fliiz 3 = 0,50 m, Fliiz 2 = 2,10 m, Fliiz 1 = 1,20 m. 

Obgleich diese Fliizgruppe iiberaus haufig gebaut worden ist, hat man eine genaue Identifizierung der 
Einzelfliize auf den verschiedenen Gruben noch nicht durchfiihren kiinnen, da durchaus typische Leitmerkmale 
fiir dieselben noch nicht erkannt sind. Die meisten Profile enthalten auBerdem nicht 9, sondern wegen des 
Zusammenliegens einiger Fliize etwa 5-7 bauwiirdige Fliize. Die griiBte Fiirderung entfallt auf die Fliize 2 und 5. 

Fast tiber jedem Floz lassen sich ortlich StiBwassermuscheln feststellen, so z. B. tiber 
den Flozen Zollverein 9, 6, 5, 4, 2 und l. 

Diesen Muschelvorkommen kann jedoch - vielleicht mit Ausnahme der Schicht iiber Fliiz 6 - keine 
Ieitende Bedeutung beigemessen werden, zumaI sie keine groBen Faunenunterschiede zeigen. 

Ausgepragte Sandsteinbanke sind selten. Ais Leitmerkmale kommen ortlich die ± 
konglomeratisch ausgebildeten Sandsteine unterhalb von Floz 9 (Zechen Graf Moltke 
und Alma) und tiber Floz Zollverein 1 sowie das Toneisensteinkonglomerat tiber Floz 6 
und zwischen den Flozen 5 und 4 in Betracht. 

3. Die Oberen Gaskohlenschichten. 
Die 0 beren Gaskohlenschich ten umfassen die FlOze A bis L, d. h. bis zu der 

nach meinem Vorschlag (KUKUK 1928) zwischen den Flozen Lund M gelegenen Lingula
schicht (= Domina-Niveau in Belgien und Holland). 

Diese ist auch in dem westlich anschlieBenden Aachener Kohlenbezirk als Grenzschicht gewahlt worden, 
wo sie wiederholt nachgewiesen wurde (s. HAHNE 1935/36). 

Statt mit Namen, wie in den anderen Schichtengruppen, hat man die Floze dieser 
Zone nach den Vorschlagen von OBERSTE-BRINK und BARTLING mit "Buchstaben" be
zeichnet, die tiber den Lingulahorizont hinaus noch die gesamten Gasflammkohlenfloze 
umfassen. Hier kann die Anftihrung der Machtigkeitswerte der Einzelfloze wenig zu 
ihrer Kennzeichnung beitragen, da diese entweder auf den einzelnen Zechen zu verschieden
artig ausgebildet sind oder teilweise zusammenliegen, ganz abgesehen davon, daB ihre 
Identifizierung im einzelnen mangels vorliegender Leithorizonte noch nicht mit gentigender 
Sicherheit durchgeftihrt ist. Meist handelt es sich in den hier in Frage stehenden zehn 
Flozen urn solche, deren Machtigkeit zwischen 0,50 und 2 m schwankt. Wegen der viel
fachen Einlagerung von Bergemitteln sind sie freilich nur zum Teil bauwiirdig. Das 
Nebengestein dieser Floze besteht vorwiegend aus Schieferton mit der MaBgabe, daB 
nach dem Liegenden zu der Sandschiefer als Nebengestein tiberwiegt, wahrend nach dem 
Hangenden Sandsteine haufiger werden. Floz D ist hier das meistgebaute Floz. 

Erwahnenswert ist das Vorkommen eines Kennelpackens im Hangenden des Flozes H, 
das sich als "Bogheadkohle" herausgestellt hat. 
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Moglicherweise erweist sich die rd. 20 m unter der Lingulaschicht und rd. 40 m iiber 
Floz M auf der Zeche Auguste Victoria von HELFFERICH beobachtete "Fischschicht" als 
ein brauchbarer Leithorizont. Kennzeichnend ist weiter der auf einer Reihe von Zechen 
(so auf Zollverein, Wilhelmine Victoria und Graf Moltke) vertretene, diinne Konglomerat
streifen iiber Floz E sowie ein konglomeratischer Sandstein zwischen den Flozen J und K. 
Auch SiiBwassermuschelschichten fehlen nicht, wie unter Floz A und besonders iiber den 
Flozen D, G 2, Fund K. 

Palaontologisch bemerkenswert ist das Auftreten von Anthracomya pulchra in einer Muschelschicht iiber 
FlOz J der Zeche Wilhelmine Victoria. Ob dieser Schicht eine leitende Bedeutung zukommt', laBt sich noch nicht 
iibersehen. 

E. Die Gasfiammkohlenschichten (Westfal B). 
Als wichtigste Tatsache ist zunachst anzufiihren, daB die Fazies der Floze der hochsten 

Kohlengruppen eine wenig regelmaBige ist und hinsichtlich der GleichmaBigkeit sowie 
der Machtigkeit der Zusammensetzung und des Adels der Floze im allgemeinen erheblich 
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Abb. 192. Schematischer Schnitt durch die Gasflammkohlenschichten (Schichtenmachtigkeiten nach den Profilen 
der Zechen Nordstern nnd Graf Moltkc). 

hinter derjenigen der alteren Kohlengruppen zuriicktritt. Daraus folgt, daB sich die 
Bildung der Gasflammkohlenfloze im allgemeinen nicht unter den verhaltnismaBig gleich
maBigen Senkungs- und Ablagerungsbedingungen innerhalb des Karbontroges abgespielt 
hat, die in dem unteren Abschnitt des Karbons die Entstehung regelmaBiger, durch die 
ganze Saumtiefe zu verfolgender Floze begiinstigt haben. Ihre Bildungsperiode muB 
vielmehr eine Zeit lebhafter Bodenunruhe gewesen sein, die ortlich ungleichmaBige 
Senkungen des weitausgedehnten Schwemmlandgebietes, auf dem die karbonischen 
Waldsumpfmoore erwuchsen, zur Folge hatte. Diese Verschiedenartigkeit der Vorgange 
brachte naturgemaB bald einen kurzfristigeren, bald einen langer andauernden Pflanzen
wuchs mit sich, wodurch teils machtigere, teils schwachere Floze oder ein Ausfall von 
Flozen entstanden. 1m engsten Zusammenhang damit steht auch das Auftreten der 
sehr verschieden machtigen Zwischenmittel der gleichen J!'loze. 1m iibrigen weisen die 
zahlreichen Konglomeratlagen der Sandsteinbanke sowie die vielen Auswaschungs
erscheinungen in den Flozen auf eine starke Erosionstatigkeit im Hinterlande der 
Bteinkohlenablagerung hin (s. HONERMANN 1928 und KUKUK 1936, vgl. Abb. 304). 
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Eine Identifizierung del' in diesel' Zone auftretenden Einzelfloze ist daher nur auf 
Grund eingehender petrographischeI' und palaontologischer Beobachtungen del' Floze 
und ihrer Zwischenmittel moglich. An leitenden Schichten kommen hier in Frage; eine 
Lingulaschicht, bestimmte Faulschlammbanke sowie vereinzelte Sandsteinzonen mit 
gemischter Konglomeratfiihrung. Das in friiheren Zeiten in del' Emscher-Mulde iiberall 
wiederzuerkennende und einheitlich ausgebildete Leitfloz Bismarck hat diese Eigenschaft 
in del' Lippe-Mulde verloren (KUKUK 1920). Dieses bekannte Edelfloz trennt - soweit 
es erkannt ist - den hauptsachlich durch grobe Quarzkonglomerate charakterisierten 
oberen Teil von einer unteren, faziell recht abweichend ausgebildeten, vorwiegend schief
rigen Zone. 

Die fast durchweg als Streifenkohle ausgebildete Flozkohle ist meist hart und bricht 
in groBen und wiirfligen bzw. langstengligen Stiicken, sog. "Arme" und "Beine" del' 
Bergleute. Durch Einlagerung von Hauten odeI' diinnen Plattchen aus einem hellen 
Kaolinit bzw. aus Kalkspat odeI' Schwefelkies auf Kliiften del' Kohle erscheint dieselbe 
haufig auBerlich wenig ansehnlich, ohne daB hierdurch ihr Wert wesentlich beeintrachtigt 
wiirde. 

Die Gesamtmachtigkeit del' Gasflammkohlenschichten (nach del' neuen Abgrenzung) 
belauft sich auf etwa 500 m. Dabei bestehen allerdings auf den einzelnen Zechen groBe 
Unterschiede hinsichtlich des zahlenmaBigen AusmaBes. Betragt sie zwischen den Flozen 
Laura und Agir auf den Zechen Baldur und Brassert rd. 650 m, so wachst sie in del' 
Emscher-Mulde schon auf 740 man. Etwa 19 Floze sind in diese Schichten eingebettet. 
Sie haben die Bezeichnung L bis Yl bzw. Agir erhalten. Von diesen sind abel' nul' 5-7 
Floze bauwiirdig. Natiirlich schwankt das Verhaltnis von Kohle zum Nebengestein in 
den einzelnen Profilen sehr stark; es ist jedoch im allgemeinen giinstiger als in den 
jiingeren Flammkohlenschichten. Uber die Bauwiirdigkeit de)' einzelnen Floze Hi13t 
sich noch kein schliissiges Urteil abgeben, da nul' ein Teil del' Floze - und diesel' nur 
ortlich - gebaut wird. 

Auch die Gasflammkohlenfloze werden in eine obere und eine untere Zone unterteilt. 
Die N amen der Floze yom Hangenden zum Liegenden sind: 

o bere Gasflamm
kohlenschichten 

Floz Agir 
Floz Y 1 
Floz Y 2 
Floz Y 3 
Floz X 
Floz WI 
Floz W 2 
Floz V 1 
F16z V 2 
Floz V 3 
FlOzU 

Untere Gasflamm
kohlenschichten 

Floz T (Bismarck) 
Floz S 
Floz R 
Floz Q 
Floz PI 
Floz P 2 

Floz 0 1 

Floz O2 

Fl6z N 
Floz M 
Floz L 

1. Die Unteren Gasflammkohlenschichten. 
Die untere, vorwiegend schiefrig ausgebildete Zone beherbergt die Floze L bis T 

(Bismarck). Wichtige Leitmerkmale sind in diesel' Stufe - mit Ausnahme del' erwahnten 
"Lingulaschicht" zwischen den Flozen Lund M - nicht bekannt geworden. Die von 
mir erstmalig auf den Zechen Baldur, Zweckel und Scholven festgestellte leitende Lingula
schicht (KUKUK 1920) ist spateI' von HONERMANN (1928) und anderen als Leithorizont 
weiter verfolgt und noch auf vielen anderen Zechen nachgewiesen worden, so auf Auguste 
Victoria, Graf Moltke, Hugo (Buer), Rheinbaben, Wilhelmine Victoria u. a. WUNSTORF, 
GOTHAN (1928) und HAHNE haben diesen Horizont auch im Aachener Karbon wieder
gefunden. 

Da diese Schicht abel' auf vielen Ruhrzechen - trotz groBter Bemiihungen - noch 
nicht einwandfrei ermittelt werden konnte, muB diese wichtige Grenze in jenen Profilen 
vorlaufig noch unsicher bleiben. Bedeutung fiir die Gliederung kommt auch bestimmten 
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Sandsteinen zu. Beispielsweise haben die in den Schichtenschnitten der Zeche Nordstern
Graf Moltke festgestellte Sandsteinbank liber Floz PI (Zeche Neuessen) und die auf den 
gleichen Zechen vorhandene konglomeratische Sandsteinbank mit Toneisensteingerollen 
liber Floz R 1 (KHRI) sowie der Sandsteinhorizont unter Floz Bismarck (Zeche Wilhelmine 
Victoria) mindestens ortlich leitenden Wert. Eine gewisse Rolle spielen auch bestimmte 
Faulschlammbanke mit SliBwassermuschelschichten. 

So beobachtet man auf einer Reihe von Schachtanlagen (unter anderem auf Baldur, Nordstern, Graf 
Moltke, Wilhelmine Victoria) die standige Wiederkehr von Muschelschichten unter Floz M, iiber Floz N, 
iiber den Flozen 0, P und R und ortlich auch unmittelbar iiber Floz Bismarck. 

HONERMANN (1928) glaubt auch charakteristische, pflanzenreiche Schichten auf 
mehreren Zechen feststellen zu konnen. Ein abschlieBendes Urteil liber den Wert aller 
diesel' Leitschichten laBt sich vorlaufig noch nicht abgeben. 1m allgemeinen bietet diese 
nur auf einigen Zechen naher bekannt gewordene Zone wenig leitende Merkmale. 

Die Gesamtmachtigkeit der unteren Gasflammkohlenschichten wurde (wie auf 
Zeche Nordstern) zu rd. 230 m bei etwa 9 bauwlirdigen Flozen (Nv N 2, 01' P, QI' RI, 
Sl und T) mit insgesamt 7,4 m bauwiirdiger Kohle ermittelt. 

Uber die Einzelfloze (s. Abb. 192) ist folgendes zu sagen: Da die FlOze L, M und 0 
nul' ganz vereinzelt gebaut worden sind, ist libel' ihre Beschaffenheit wenig Allgemein
gliltiges zu sagen. Bemerkenswert ist hier eine rd. 40 m liber dem Floze M del' Zeche 
Auguste Victoria durch HELFFERICII festgestellte Schicht mit naher bestimmbaren 
"Fischschuppen" und Ostracoden. Floz N wird auf 7 Zechen schwunghaft gebaut. 

Die unter anderem auf del' Zeche Lohberg aufgeschlossene Flozgruppe P ist hier 
durch das Auftreten eigenartiger Sandsteineinlagerungen gekennzeichnet, libel' die weiter 
unten das Nahere mitgeteilt ist. Stellenweise sind beide Floze PI und P 2 bauwlirdig. 

FlOz QI zeigt eine sehr bemerkenswerte Beschaffenheit. Nach KUKUK (1920) ist 
es auf del' Zeche Lohberg als ein "Kenneleisensteinfloz" entwickelt (s. Abb. 233). 

Aus ihm sind in den Jahren 1917/21 rd. 47000 t Kennelkohle und rd. 7500 t Eisenstein (mit rd. 22 bis 
28% Fe) gefordert worden. Seine eigenartige Ausbildung wird noch weiter unten behandelt werden. 

Floz Bismarck (T) ist - wenigstens stellenweise - wohl das wertvollste Floz diesel' 
Gruppe. Das im alten Bergbaugebiet fast immer edel ausgebildete Floz mit einer Machtigkeit 
von 1-1,40 m war und ist bekanntlich del' Stolz der Emscher-Mulde. Leider hat seine Aus
bildung in del' Lippe-Mulde die darauf gesetzten Hoffnungen nicht erflillt. Wegen seiner 
faziell veranderten Beschaffenheit konnte es auf den in Frage kommenden Gruben des 
Nordens nicht mehr mit Sicherheit erkannt werden. Es wird noch auf 8 Anlagen gebaut. 

Der Gasgehalt dieser Flozgruppe schwankt etwa zwischen 31-37%. 

2. Die Oberen Gasfiammkohlenschichten. 
Klarer liegen die Verhaltnisse in den oberen, vorwiegend sandig entwickelten 

Gasflammkohlenschich ten. Hier konnen die machtigen, konglomeratisch ausge
bildeten Sandsteinbanke mancher Zonen wertvolle Leitmerkmale abgeben. So sind 
leitend die quarzkonglomeratischen Sandsteine (KLA) unmittelbar unter Floz Agir 
(KUKUK 1920), KHW (libel' Floz WI) und KHV (libel' Floz VI). Nicht mindel' wichtig 
ist del' bekannte und auf weite Entfernung verfolgbare konglomeratische Sandstein mit 
Toneisensteingerollen (KHBi) im Hangenden von Floz T (Bismarck) bzw. libel' Floz U. 
Diesem letzteren Sand ist Floz U eingelagert. Die nachgewiesenen SliBwasserhorizonte 
liber den Flozen V und X auf Zeche Baldur und liber WI auf Zeche Friedr. Thyssen 
haben anscheinend nur ortliche Bedeutung (HONERMANN 1928). 

Die diese Zone kennzeichnenden Floze sind bislang nur auf einigen Anlagen gebaut 
worden, so daB sich auch liber ihre Ausbildung und Verwendung nur wenig sagen laBt. 

FlOz U scheint durchweg unbauwlirdig zu sein. Bauwiirdig ist wieder FlOz V, wahrend 
die FlOze W hochstens als relativ bauwlirdig anzusehen sind. Die FlOzgruppen X und Y 
bestehen je aus mehreren Einzelflozen, die nur ortlich als baulohnend angesprochen werden 
konnen. 

Das nach oben abschlieBende Leitfloz Agir ist durchweg geringmachtig. Seine Starke 
bewegt sich zwischen 0,18 und 0,45 m. Trotz seiner Unbauwiirdigkeit ist dieses Floz 
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dank seiner besonderen Leitmerkmale wie kein anderes des gesamten Ruhrkarbons 
eindeutig bestimmt (KUKUK 1920). 

Zu diesen Kennzeichen gehoren u. a. - abgesehen von der vorerwahnten, ziemlich gleichbleibenden 
geringen Machtigkeit - das Auftreten eines typischen groben Quarzkonglomerats im Liegenden (s. Abb. 193) 
und die stets vorhandene, bis auf 30 m 
anwachsende, fossilreiche marine Schicht 
im Hangenden. Die gleichen Merkmale 
haben seine Wiedererkennung in den 
westlich anschliellenden Kohlenbecken 
des paralischen Kohlengiirtels ermog· 
licht. 

2cm 
Der auffallende Name "Agir" fiir 

dieses FlOz geht auf eine Anregung des 
damaligen Generaldirektors JANSSEN der 
Gewerkschaft Trier zuriick. Auf meinen 
Vorschlag, dem FlOze den Namen der 
Zeche Baldur zu geben, auf der ich die 
ungewohnliche, leitende Bedeutung dieses 
FlOzes erkannt hatte, wies JANSSEN - im 
Hinblick auf dessen reiche Meeresfauna 
imHangenden -auf den Namen des Meer· 
gottes Agir hin. Seit dieser Zeit habe 
ich den Namen Agir in allen dienstlichen 
Berichten verwendet. Er hat sich dann 
schnell den Rang einer international an· 
erkannten Leitschicht erworben. Abb.193. Hauptkongiomerat (sog. Betonkongiomerat) unterhaib FWz Agir . 

S.W.B. 

F. Die FlaDIDlkohlenscbichten (Westf'al C). 
Auch den Flammkohlenschichten (s. Abb. 194) ist ein starker fazieller Wechsel 

in der Horizontalen eigen. Andererseits lassen einige wenige, sehr gleichmaBig entwickelte 
Leithorizonte, wie die marine Schicht liber FlozAgir und zwei sehr konstante, dlinne Berge
mittel aus feuerfestem Ton wieder auf weite, sich flachenhaft abspielende, einheitliche 
Vorgange in Zeiten groBerer Ruhe schlieBen. Die Gesamtschichtenmachtigkeit betragt 
liber 300 m (rd. 320 m auf del' Zeche Flirst Leopold und rd. 310 m auf del' Zeche Baldur). 
Durch diese Leithorizonte wird die Erkennung del' in dieser Zone auftretenden Floze 
sehr erleichtert. 

Die Namen del' hier zur Ausbildung gelangten Floze sind in del' Einheitsbezeichnung 
von OBERSTE-BRINK und BARTLING (1928) im Hinblick auf die im Bezirk schon ver
wendeten mythologischen Namen wie "Baldur", "Radbod" und "Agir" wieder del' 
deutschen Sagenwelt entnommen worden. Sie folgen in alphabetischer Reihenfolge 
vom Liegenden zum Hangenden, wobei Floz Agir wegen seiner in der Literatur schon 
stratigraphisch festliegenden SteHung noch zu den Gasflammkohlenflozen zahlt. 

Die Namen der hier entwickelten Floze (vom Hangenden zum Liegenden) sind folgende: 

o bere Flamm
kohlenschichten 

Untere Flamm
kohlenschichten 

I Floz Loki 
Floz Kobold 
Floz Iduna 
Floz Hagen (oberes Tonsteinfloz) 
Floz Gudrun 
Floz Freya 1-3 
Floz Erda (unteres Tonsteinfloz) 
Floz Donar 
Floz Chriemhilt 1 und 2 
Floz Baldur 

Die iiber diesen (im Hangenden des Flozes Loki) noch zu erwartenden FlOze sollen gleichfalls Namen aus 
der deutschen Sagenwelt, wie Midgard, Nibelung, Odin, Parsival, Riibezahl usw. erhalten. Vorlaufig sind diese 
FlOze aber noch nicht bekannt geworden, da die hochsten iiber Floz Loki angetroffenen Schichten, wie z. B. 
auf der Zeche Baldur, keine Floze mehr einschliellen. 
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Nach meinem von OBERSTE-BRINK und BARTLING (1928) angenommenen Vorschlage 
werden die Flammkohlenschichten durch das kennzeichnende Tonsteinfloz in "Untere" 
und "Obere" Flammkohlenschichten geschieden. Kennzeichnend fiir diese Flozgruppe 

Sandsh!ineu. Eisen- Marine I:>Qa.wasser- onsm wi~ht. 
II I ... . Sch'ch muschei- Fi" LeI t-1I0ng omeral~ steme r ten Schichten oze Pflanz • 

.... ,... ...... ,....,~~ . . . . . . . . . . . 
~ • ..!..~.!... • .!..'!...O.!.! 

KHl ;:;,::':::::::-, 

.. - ..... _, 

~:~.:~:.:..;:.:.:.:~ Oberes 

'" '" '" '" "'" P,Kukuk,1935 
Abb. 19~. Schematischer Sehnitt dnrch die Flammkohlenschichten. (Schichtenmachtigkeiten nach den Profilen der Zechen Baldur 

und Wehofen.) 

ist unter anderem del' sehr ungleichmaJ3ige Gasgehalt del' Floze, del' die sonst durchweg 
zu beobachtende GesetzmaBigkeit del' HILT schen Regel vermissen laBt. Ahnliche Beob
achtungen sind auch in Holland gemacht worden (RULAND 1936). 

1. Die Unteren Flammkohlen schichten. 
Die Gleichstellung del' Flammkohlenfloze wird durch das Auftreten durchgehender 

Konglomeratzonen oberhalb und unterhalb von Floz Baldur (KHBa und KLBa) 
und oberhalb von Floz Freya (KHFr) erleichtert. Wichtig sind auch die sehr kennzeichnen
den Tonsteinfloze "Erda" und "Hagen", auf deren leitende Bedeutung KUKUK (1920) 
zuerst aufmerksam machte. 

Von den Flozen del' unteren Zone sind die Floze Baldur, Erda,Freya 1 und Hagen 2 
meist bauwiirdig, wahrend die anderen nul' als relativ baulohnend gelten konnen. Von 
besonders kennzeichnender Bedeutung ist, wie schon erwahnt, die an tierischen Resten 
reiche marine Schich t im Hangenden des d iinnen Flozes Agir (KUKUK 1920). 
Die ortlich weit iiber 30 m starke marine Schicht wurde bislang auf allen Zechen, die 
diesen Horizont durchfahren haben, nachgewiesen. Die auf del' Zeche Baldur zuerst fest
gestellte marine Schicht hat eine Machtigkeit von rd. 40 m und besteht hier aus drei 
Einzelhorizonten, die durch fast fossilleere Sandschieferzonen getrennt sind. 

Wahrend die beiden unteren Horizonte neben der Leitform Anthracoceras aegiranum und anderen Cephalo
poden noch Lamellibranchiaten (Pterinopecten subpapyraceus), Brachiopoden, Gastropoden (Hyolithiden), 
Fischzahne und Fischschuppen fiihren, kennzeichnet sich die obere, stark sandige Schiefertonzone durch das 
massenhafte Auftreten zahlreicher groBer Productiden (s. Abb. 195). Die machtige und auch in den angren
zenden Kohlenge bieten des paralischen Kar bons nachgewiesene marine Schicht ii ber Floz Agir beweist im iibrigen, 
daB es sich bei ihrer Ablagerung nicht urn eine kurzfristige und ortlich begrenzte Uberflutung des ausgedehnten 
karbonischen Agirmoores, sondern urn einen weltweiten Vorgang von langer Dauer gehandelt hat. Beziiglich 
ihrer Fossilfiihrung im einzelnen sei auf die Ausfiihrungen von H. SCHMIDT (Abschnitt IV, B) verwiesen. 

Das nachst hohere Floz Baldur zeichnet sich durch eine machtige Sandsteinbank mit 
Quarzgerollen (KHBa) im Hangenden aus. Es ist meist edel entwickelt und daher durch
weg bauwiirdig. Auf del' Schachtanlage Fr. Thyssen II/V enthalt es rd. 37% Gas. 
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Von den Flozen Chriemhilt 2 und 1 ist das erstere meist bauwiirdig, wiihrend das andere 
vielfach zu unreiner Ausbildung neigt. Stellenweise sind die Floze durch Erosionsvorgiinge 
± ausgeriiumt. Auf der Zeche Fr. Thyssen II/V ist das gasreiche Floz Chriemhilt I 
(mit rd. 40% Gas) absolut bauwiirdig. 

Das meist mehrere Bergemittel einschlie13ende Floz Donar kann nur als bedingt 
bauwiirdig angesprochen werden. 

Gut wiederzuerkennen ist das im Schieferton eingebettete und meist bauwiirdige 
Floz Erda. Uberall, wo es aufgeschlossen ist, fiihrt es ein rd. 0,10 m machtiges Berge-

Abb.195. Productidenfiihrender Sandstein im Hangenden von FlOz Agir. S.W.B. 

mittel aus "feuerfestem Ton" (KUKUK 1920). Das so eindeutig gekennzeichnete Floz 
ist von mir als "unteres Tonsteinfloz" bezeichnet worden (vgl. Abb. 256). 

Die Analyse dieses Tons aus Fliiz 5 der Zeche Fiirst Leopold ergibt: Gliihverlust und chemisch gebun. 
denes Wasser = 13,74%, CO2 = 4,00%, Asche = 81,8%. Die Asche besteht aus: Si02 = 53,5%, Al20 a = 
43,69%, Fe20 a = 0,88%, CaO = 0,87%, MgO = 0,41 %, P20S = Spuren, SOa = 0,70%. Sein Schmelzpunkt 
liegt bei Seegerkegel 37. Das Gestein kann daher zur Bereitung hochfeuerfester, tonerdereicher Schamotte 
verwandt werden. 

Auf der Zeche Wehofen betragen die Gehalte des gegliihten Tons des FlOzes Erda (im Mittel): 54% 
Si02, 45% Al20 a, 1 % Fe bei Seegerkegel 36. 

Die folgenden Floze gehoren der Freyagruppe an. Floz Freya 1 kann durch das im 
Hangenden auftretende, machtige, gemischte Quarz- und Toneisensteinkonglomerat 
(KHFr) identifiziert werden, das sowohl im W (Zeche Wehofen) als auch im 0 (Zeche 
Baldur) deutlich entwickelt ist. Das meist bauwiirdige Floz Freya 2 fiihrt auf der Anlage 
Fr. Thyssen II/V einen Kennelkohlenpacken, den man nach BODE (1932) als "Boghead
kohle" ansprechen mu13. 

In dem hangenden Sande liegt das noch hohere, relativ bauwiirdige Floz Gudrun 
(mit 0,78 m Kohle auf der Zeche Wehofen), das stellenweise in Bau gestanden hat und 
sowohl durch seine zahlreichen Sandsteineinlagerungen als auch durch seine Aus
waschungserscheinungen bekannt geworden ist (KUKUK 1920). Der iiberlagernde Sand
stein geht ortlich in ein Toneisensteinkonglomerat iiber. 

Von den beiden Flozen der Hagengruppe ist nur das obere, das Floz Hagen 1 (=August) 
bauwiirdig. Es zeichnet sich ebenso wie Floz Erda durch ein Bergemittel aus feuerfestem 
Ton aus. Es wird deshalb als "oberes tonsteinfiihrendes Floz" bezeichnet. Auch in diesem 
Floz sind Sandsteineinlagerungen und Auswaschungen bekannte Erscheinungen (KUKUK 
1920). Mit ihm schlie13en die unteren bauwiirdigen Flammkohlenschichten abo 

Auf der Schachtanlage Wehofen hat FlOz Hagen 1 folgende Zusammensetzung: 84 K, 10 Tonstein, 18 K, 
35 B, 12 K, 11 B, 46 K, 8 B, 30 K. 

Das nicht baulohnende Floz Hagen 2 ist durch seine sowohl auf der Zeche Baldur 
als auf der Anlage Fiirst Leopold vorhandene, 0,05 m starke Lage von "wei13em Ton" 
(als unmittelbarem Hangenden) gekennzeichnet. 
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Dieser ist auch auf anderen Zechen, so General Blumenthal und Schlagel und Eisen, iiber F16z Dach 
beobachtet worden. Aus diesen und anderen Griinden ist F16z Hagen 2 mit dem alten F16z Dach der 
Lippe-Mulde identisch 

Eine im Laboratorium der Berggewerkschaftskasse ausgefiihrte Analyse des etwa 10 cm machtigen, 
auffallenden Tonpackens der Zeche Schlagel und Eisen ergibt 

Si02 • 

Al20 a 
CaO . 
MgO. 
Na20. 
K 20 . 
H 20. 
Organische Substanz. 

43,9% 
32,5% 
2,6% 
3,2% 
4,3% 
1,0% 
2,6% 
9,7% 

99,8% 

Dieser Ton hat im iibrigen die Eigenschaft, im Wasser schnell zu zerfallen. 

Sti13wassermuschelschichten finden sich tiber den Flozen Chriemhilt 2, Freya 2 
und unter Floz Erda (Wehofen), besitzen aber keine leitende Bedeutung. 

2. Die Oberen Flammkohlenschichten. 
Ftir die in einer Machtigkeit von rd. 140 m aufgeschlossene Gruppe ist die im N 

vorhandene starke Beteiligung der meist konglomeratischen Sandsteine kennzeichnend. 
1m W tritt der Sandstein schon wieder zurtick. Uber die Ausbildung und Bauwtirdigkeit 
der hier in Betracht kommenden Floze Loki, Kobold und Iduna kann nur wenig ausgesagt 
werden, da auch sie nur selten gebaut worden sind. 

Heerlener 6liederung in Leit- 61iederung filiederung nach Floristische 
nach 
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Weit verfolgbare Sandsteine finden sich z. B. tiber Floz Hagen (wenigstens im W) 
in Form einer Sandsteinbank (SHH), die stellenweise an der Basis konglomeratisch ent
wickelt ist, sowie tiber Floz Iduna (KHI) als Sandstein mit Quarz- und Kieselschiefer
gerollen. Ganz zu oberst tritt tiber Floz Loki ein in zwei Packen abgelagerter, konglome
ratischer Sandstein auf, der allerdings nur in der Mitte der Lippe-Mulde (Zeche Baldur) 
ausgebildet ist, weil die Schichten im W nicht so hoch hinaufgehen. 
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SiiBwassermuschelreste werden an verschiedenen Stellen beobachtet, so z. B. unter und iiber Fl6z 
Kobold (auf der Zeche Baldur), iiber Fl6z Loki (Zeche Wehofen) und unter Fl6z Iduna (Zeche Wehofen). Eine 
stratigraphische Bedeutung kann ihnen nur insofern beigemessen werden, weil sie die die C·Zone des Westfals 
kennzeichnenden Formen von Najadites phillipsi fiihren. Eisensteinfl6ze sind nicht bekannt geworden. 

Die Schichtenfolge del' oberen Flammkohlen setzt mit dem Sandstein iiber dem 
bedingt bauwiirdigen Floz Hagen ein. 

Es folgt eine Reihe unreinel', diinner Flozstreifen (Zeche Wehofen), die mit dem absolut 
bauwiirdigen, bis 1,50 m machtigen Floze Iduna abschlieBt. 

1m Hangenden des Sandes iiber Floz Iduna (KHI) erscheint auf del' Schachtanlage 
Wehofen zunachst das relativ bauwiirdige Floz Kobold, dem auf del' Zeche Baldur eine 
Gruppe von 4 unbauwiirdigen Flozen entspricht. 

Weiter nach dem Hangenden zu stellen sich auf del' Zeche Wehofen wieder zahlreiche 
diinne Kohlenschmitzen ein, die mit dem jiingsten bauwiirdigen Floze des Ruhrbezirkes 
Loki ihren endgiiltigen AbschluB finden. Die noch hoher ins Hangende reichenden 
Schichten del' Zeche Baldur zeigen wieder eine konglomeratische Ausbildung; sie fiihren 
abel' kein bauwiirdiges Floz mehr. 

ZusammengefaBt. ergibt sich nochmals vorstehende iibersichtliche Darstellung del' 
stratigraphischen Verhaltnisse des Ruhrkarbons (s. Zusammenstellung S. 190). 

VI. A bschni tt. 

Die Floze. 
A. Die stratigraphischen Verhaltnisse der Kohlenfloze. 

1. Das allgemeine Bild der FlOze. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die Floze des paralischen westeuropaischen 

karbonischen Kohlengiirtels, und damit auch die Floze des Ruhrbezirkes, au toch thoner 
Natur sind, d. h. sich an Ort und Stelle vorwiegend aus Waldsumpfmooren kryptogamer 
Landpflanzen auf standig sinkendem Untergrunde bildeten. Der hierbei entstandene 
Torf unterlag nach allgemeiner Auffassung zunachst einer biochemischen Umwandlung 
durch bakterielle Zersetzung und darauf einer geochemischen Inkohlung im Gefolge 
gebirgsbildender Krafte (PETRASCHECK 1922). 

Ungeachtet der groBen wirtschaftlichen Bedeutung del' Kohlenfloze (Forderung 
1937 = rd. 127,7 Mill. t) ist die Kohle rein mengenmaBig nur mit einem bescheidenen 
Betrage, und zwar, wie schon erwahnt, mit rd. 2,2% an der Gesamtmachtigkeit der floz
fiihrenden Schichten des Karbons beteiligt (vgl. Abschnitt VI, A 3). Dabei ist ihr Anteil 
am Gestein der einzelnen Kohlenhorizonte recht verschieden. Wahrend del' mittlere Teil 
(Gas- und Fettkohlenschichten) sich durch eine dichte Flozfolge, also groBen Kohlen
reichtum auszeichnet, ist der oberen und unteren Zone des Flozfiihrenden (Gasflamm-, 
EB- und Magerkohlenschichten) eine lockere Stellung der Floze, also auch ein geringerer 
Kohlenvorrat eigen. 

Das allgemeine Lagerstattenbild der Kohlenfloze des Ruhrbezirkes iiberrascht durch 
seine verhaltnismaBig sehr groBe RegelmaBigkeit. Es steht damit sowohl in Gegensatz 
zu der ± ungleichmaBigen Ausbildungsweise fast aller andersartigen Mineralvorkommen 
als auch zu den vielfach weit weniger regelmaBigen Ablagerungsverhaltnissen der Floze 
benachbarter Kohlenbezirke. Besonders auffallend ist die GleichmaBigkeit der Floz
ausbildung im Streichen. Dessenungeachtet zeigen die Ruhrkohlenfloze ortlich ± starke 
UnregelmaBigkeiten, auf deren Form und Ursache weiter unten naher eingegangen 
werden wird. 

Was zunachst die Machtigkeit bauwiirdiger Floze angeht, so bewegen sich ihre 
auBersten Grenzen etwa zwischen 0,50 und 2,80 m. Nach WEDDING (1933) betragt die 
Durchschnittsmachtigkeit der bauwiirdigen Ruhrkohlenfloze im sog. "gewogenen Mittel" 
(d. h. unter Beriicksichtigung del' aus den Flozen verschiedener Starke gewonnenen 
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Kohlenmengen) 1,14 bzw. 1,23 m (unter Einrechnung der eingeschlossenen Bergemittel). 
Damit unterscheidet sich ihre Durchschnittsmachtigkeit nicht unerheblich von der anderer 
Bezirke. Sie ist z. B. weit geringer als in Oberschlesien, aber hoher als die der franzosischen 
und belgischen Floze. GroBere Machtigkeiten als 4 m werden im Ruhrbezirk sehr selten 
beobachtet. Gelegentlich angegebene noch hohere Flozdicken konnen nicht als Aus
druck naturlicher Machtigkeitsanschwellungen, sondern nur als Folgeerscheinung von 
Faltungen (s. Abb. 196), Stauchungen oder dem Zusammenliegen mehrerer Floze angesehen 
werden. Meines Wissens betragt die groBte bislang festgestellte Machtigkeit eines ge
schlossenen Flozkorpers in Westfalen rd. 6,30 m (s. Abb. 197). Freilich besteht derselbe 
hier aus mehreren zusammenliegenden Flozen. Der gelegentlich in der Literatur ver
tretenen Auffassung, daB die Floze im allgemeinen in den Mulden machtiger sind als 
auf den Satteln, kann in dieser Fassung nicht beigepflichtet werden. 

Abb. 196. Scheinbare Erhiihung der Fiozmachtigkeit durch 
Faltung. 

----------
---------~ 

.. . ... ' .:-:-:.:.:-:-:.: -:.>:.: -:.: -:.:-:-: -:.:. 
Abb.197. Durch Zusammenliegen mehrerer EinzelflOze 

entstandenes, 6 m machtiges FlOz. Zeche Sachsen. 

In diesem Zusammenhang sei noch erwahnt, daB im Jahre 1933 rd. 70% der Gesamtf6rderung des Ruhr· 
bezirkes aus 0,75-1,50 m machtigen Fl6zen (einschlieBlich Bergemittel) stammt. Rd. 25,5% der Kohle wnrde 
aus Fl6zen unter 1 m (einschlieBlich Bergemittel) und nur rd. 2% aus Fl6zen liber 2,50 m gef6rdert. Dabei 
entrallt rd. 64 % der gef6rderten Kohle auf flachgelagerte Fl6ze, wahrend das mittlere Einfallen mit rd. 7 % 
und das steile mit rd. 29% beteiligt ist (WEDDING 1933). 

Nur recht selten sind die Floze vollig rein und einheitlich entwickelt. Meist werden 
sie durch das Auftreten von Bergemitteln oder besonders gekennzeichneten Kohlen
banken aus Kennelkohle, Brandschiefer, Mattkohle u. a. deutlich unterteilt. 

Die wichtige Frage, ob die Beschaffenheit der Floze auf weite Entfernung die gleiehe 
bleibt oder sich schnell andert, ist dahin zu beantworten, daB gut entwickelte Floze sich 
im allgemeinen nach Machtigkeit, Ausbildung und Gesamtaufbau (aus Glanzkohle, 
Mattkohle und Faserkohle), ferner nach Pyritgehalt und Aschenschmelzpunkt, naeh 
Gasgehalt, Schlechtenausbildung, Harte und Streifigkeit auf ± groBe Erstreckung im 
Streichen und Fallen (etwa im Raume der Feldesgrenzen einer Zeche) ziemlich gleichmaBig 
verhalten. Ebensowenig andert sich die Ausbildung des begleitenden Nebengesteins 
auf nicht zu groBe Entfernungen. Die ± groBe GleichmaBigkeit der Flozausbildung steht 
im iibrigen mit der Zugehorigkeit der Floze zu einer bestimmten stratigraphischen Stufe 
im engen Zusammenhange. Magerkohlenfloze sind z. B. durchweg regelmaBiger ent
wickelt als solche der Gasflamm- und Flammkohlenschichten. DaB ortlieh auch ein 
schneller Wechsel in der faziellen Ausbildung der Floze, insbesondere hinsichtlich der 
Art der Streifenausbildung, Dicke und Entwicklung der Bergemittel eintreten kann, 
braucht kaum erwahnt zu werden. 

Nicht selten beobachtet man ferner, daB Zahl, Adel und Bauwiirdigkeit der Floze 
von der faziellen Ausbildung des Nebengesteins unmittelbar abhangig ist, und zwar sowohl 
in der Vertikalen als aueh in der Horizontalen. So zahlt man ortlieh innerhalb desselben 
Profilabschnittes auf der einen Zeehe in einer bestimmten Gesteinsentwieklung ein oder 
zwei Floze, wahrend sieh in einer Entfernung von mehreren Kilometern an der gleiehen 
Stelle des Profils bei anderer Fazies 3, 5 oder mehr Floze einstellen. 

Vielfach sind die von Sandsteinbanken uber- und unterlagerten Floze dunner und 
gleiehzeitig unregelmaBiger entwiekelt als die in Sehiefertonsehiehten eingebetteten. 
Andererseits kann man ortlieh geradezu von einer "Floz-Sandsteinfazies" reden, da sieh 
naehweisen laBt, daB die Haufigkeit und Machtigkeit mane her Floze bei der sandigen 
Ausbildung des Nebengesteins ihren Bestwert besitzen. KELLER hat auf dieses giinstige 
Verhalten von Floz und Sand stein fUr den untersten Teil des Flozfiihrenden (Namur) 
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im S des Bezirkes aufmerksam gemacht. Er konnte weiter nachweisen, daB die fazielle 
Entwicklung der Sedimente in der Form der "Grauwacken" sich fl6zfeindlich auswirkt. 

Ahnliche BeGbachtungen beziiglich der giinstigen Beeinflussung der FlOzfiihrung durch die Sandstein
fazies hat ALBRECHT (1913) im Wealdensandsteingebiet und PETRASCHECK (1922/24) fiir bestimmte oster
reichische Kohlenvorkommen gemacht. 

! Derartigen 6rtlich bestehenden GesetzmaBigkeiten kann man jedoch fur den Ruhr
bezirk keine Allgemeingultigkeit zuweisen. Sind doch die schiefertonreichen Ablagerungen 
der Fettkohlenschichten im SO des Bezirkes (Bochumer Mulde) ganz allgemein fl6zreicher 
als die gleichaltrigen sandigen Ablagerungen im NW. Dieselbe Erscheinung zeigt sich 
in der unteren Gaskohle hinsichtlich der Zollvereiner Fl6ze. 

Es sei noch kurz des Lagerstattenbildes der Fl6ze gedacht. Nach bergmannischer 
Auffassung gehoren zum Begriff des "Fl6zes" nicht nur der Kohlenkorper, sondern 
auch seine Hangend- und Liegendschichten. Der Geologe faBt den Begriff enger. 
Nach ihm bildet nur das Fl6z und sein Liegendes eine Einheit, da die jungeren 
Hangendschichten mit der eigentlichen Fl6z
bildungsgeschichte nichts mehr zu tun haben. 
Hier solI das Fl6z zunachst nach der berg
mannischen Auffassung betrachtet werden. 

Abb.198. Farnsamen (Trigonocarpus) aus dem Hangenden eines Flozes. Abb. 199. Sigillaria alternans Achepohl auf Kohle. 
S.W.B. Zeche Konigsgrube. S.W.B. 

Das unmittelbare Hangende der Ruhrkohlenfl6ze ist in der Regel ein meist dunner, 
deutlich geschichteter "Brandschiefer". Erst weiter nach dem Hangenden zu stellen sich 
allmahlich Sandschiefer oder Faulschlammschiefer ein. Nur in seltenen Fallen trifft 
man Sandstein als unmittelbares Hangendes an, der dann vielfach ein ± toniges Binde
mittel besitzt. 1m Gegensatz zu den Fl6zen mancher anderer Kohlenvorkommen ist die 
Grenze zwischen Kohle und Nebengestein im Ruhrbezirk durchweg recht scharf aus
gepragt. 

Findet man im Brandschiefer meist kein oder nur stark verdriicktes Pflanzenmaterial, so enthalten die 
hoher gelegenen Schiefertone lagenweise gut erhaltene Pflanzenreste, und zwar die oberirdischen Teile 
der Pflanzen. Zu unterst liegen plattgedriickte, mit kohliger Rinde versehene Stamm- und Zweigreste. Dariiber 
beobachtet man die mit kohligen Hauten iiberzogenen, beblatterten Zweige, Wedel und stellenweise auch 
Sarnen (s. Abb. 198). Nach JONGMANS (1927) laBt sich vielfach ein Ubereinandervorkommen folgender 
Pflanzen feststellen: Cordaiten und Barlappgewachse zu unterst, dann Farne und farnartige Pflanzen und 
zu oberst Calamiten. 

Wegen des meist guten Erhaltungszustandes der Einschliisse stellen die Pflanzenschiefer das geeignetste 
Material zur Gewinnung wissenschaftlich bestimmbarer Pflanzenreste dar. Die Schiefertone werden daher 
mit Recht als die "Herbarien der Steinkohlenzeit" bezeichnet. 

Der Vollstandigkeit halber sei hier noch erwahnt, daB gut erhaltene Pflanzenabdriicke mit kohliger Haut 
sich nicht allzuselten auch in der Kohle selbst finden, und zwar an Stellen, wo ga 'z diinne Schiefertonlagen 
die Kohle durchsetzen (s. Abb. 199). Bemerkenswerterweise sind diese Abdriicke in der Kohle nicht verzerrt, 
sondern entsprechen vollig den im hangenden Schie£erton au£tretenden P£lanzenresten. 

Kukuk, Geologie. 13 
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Bisweilen sind den Schiefertonen auch einzelne, scharfeckig begrenzte Stucke von 
Faserkohle eingelagert. Seltener ist das Vorkommen von SuBwassermuscheln , 
noch seltener sind marine Reste. Letztere zeigen dann meist einen ± verkiesten 
Uberzug. Eine haufige Erscheinung der Schichtflachen des Schiefertons (als direktem 
Flozhangenden) ist ihre Glattung und Politur. Sie stel1en die "Gleitflachen" bei der 
Blattparallelfaltung dar. Hierdurch sind die abgelagerten Pflanzenreste stellenweise 
stark verwischt worden. Das gleiche Bild von "Spiegeln" oder "Rutschflachen" (ge
legentlich auch mit feinen Schrammen oder Riefen bedeckt) zeigt sich auf den meist 
klar ausgepragten Grenzflachen zwischen der Flozkohle und seinem unmittelbaren 
Hangenden. Auch sie verdanken ihre Entstehung den Wirkungen des bei der Faltung 
sich abspielenden Ubereinandergleitens zweier 
verschiedenartiger Gesteinskorper, wie des 
dichten Hangendgesteins und der weit 
weniger dichten Kohle. 

Abb. 200. Wurzelboden mit Wurzelstock unLl Anhangseln (Stig' Abb. 201. Rd. 2 m rulichtiger, ungeschichteter Wurzelboden im 
maria mit Appendices) aus dem Liegenden eines FlOzes. S.W.B. Liegenden des diinnen FlOzes Geitling 2 an der VerbandsstraBe 

Steele·Heisingen. 

Fast ausnahmslos - mindestens in 95% der von mir und anderen beobachteten Vor
kommen - kann man im Liegenden der Floze einen Wurzelboden nachweisen, der 
von Wurzelstocken (Stigmaria /icoides) baumartiger Barlappgewachse und ihren radial 
ausstrahlenden rohrenformigen Wurzelfasern (Appendices) durchsetzt ist (s. Abb. 200). 
Bisweilen sieht man, daB diese Wurzeln (zum Teil in verkiester Form) noch bis in das 
nachst tiefere Floz hineinsetzen. 1m iibrigen besteht der Wurzelboden der Floze zu
meist aus einem schichtungslosen und von Schlechten freien, glimmerarmen Schiefer
ton oder Sandschiefer, selten aber aus Sandstein. Die Eigenart des Wurzelbodens mit 
seinen Rhizomen und deren Appendices liefern den Beweis fUr die Bodeneigenheit 
(Autochthonie) der Floze als solcher, ohne daB damit die Annahme der Autochthonie 
auch auf die duritischen Einzellagen der Floze, insbesondere aber die Kennelkohlen
packen, ausgedehnt werden soIl. Deren Urmaterial ist zweifellos als eingeschwemmtes 
organisches Sediment zu betrachten. 

Nur bei den allerwenigsten Flozen ist ein Wurzelboden nicht vorhanden. Ob man in diesen Fallen aus 
seinem Fehlen auf allochthone Bildung des unteren Teils der Fliize schlieBen kann, ist noch naher zu untersuchen. 
In "Obereinstimmung mit der Bildungsgeschichte der FlOze steht, daB WurzelbOden dort nicht vcrtreten sind, 
wo Kennelkohle den tiefswn Flozpacken bildet. So geht, um nur ein Beispiel zu nennen, Fl6z 19 der Zeche 
Baldur als Kennelkohlenfloz ohne Wurzelboden nach allen Seiten allmahlich in ein Glanzkohlenfloz mit 
Wurzelboden iiber. 

Die Machtigkeit des Wurzelbodens ist recht verschieden, betragt aber selten mehr als 1 oder 2 m. Sie 
ist von der Dicke der Floze vollig unabhangig und umgekehrt. Lehrt doch die Beobachtung, daB machtige 
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Floze ein sehr schwaches Wurzelbett und schmachtige FlOze sehr dicke Wurzelbetten haben konnen (vgl. 
z. B. den machtigen Wurzelboden unterhalb des diinnen FlOzes der Abb.201). 

Wie schon oben erwahnt, ist das Auftreten der WurzelbOden unterhalb der KohlenflOze des Ruhrbezirkes 
so gesetzmaBig, daB bei Bohrungen auf Steinkohle der Nachweis eines "Wurzelbodens" in Bohrkernen ge
niigen kann, um iiberbohrte FlOze noch nachtraglich festzustellen. Auch staatliche Verleihungen sind schon 
auf Grund des Vorkommens von WurzelbOden erfolgt. 

Die GesetzmaBigkeit ihres Auftretens kann auch mit Vorteil zur Deutung der Lagerungsverhaltnisse 
von Flozen verwandt werden. 1m Gegensatz zu der aus den allgemein-stratigraphischen VerhaItnissen der 
Gegend zu folgernden Voraussage sollten in einer von mir zur Aufklarung der LagerungsverhaItnisse des Karbons 

Abb. 202. Profil einer Bohrung, 
welche dieselben FlOze dreimal 
durchsunken hat. Aus KUKUK: 

im SO von Unna angesetztcn Bohrung nach der Angabe des Bohrmeisters drei 
FlOze von groBer Machtigkeit erschlossen worden sein. Durch genaue Priifung 
des Kernmaterials konnte ich jedoch aus dem Auftreten der WurzelbOden in 
der Bohrung einwandfrei feststellen, daB nicht drei machtige Fl6ze, sondern ein 
und dasselbe, steil aufgerichtete und wellenformig gestauchte diinne Floz (mit 
einem Nebenfl6z im Liegenden) dreimal durchhohrt war (s. Abb.202). 

Stigmarienbanke werden aber auch ohne Zusammenhang mit einem FlOz 
beobachtet. Ihre Vorkommen bewesen, daB zwar an diesen Stellen ein ± 
schwacher Pflanzenwuchs bestanden, aus irgendwelchen Griinden aber nicht zur 
Bildung von Torfmooren gefiihrt hat, oder daB die gebildeten Torfmoore nach
traglich wieder zerstort worden sind. Stratigraphisch konnen daher derartige 
Wurzelbetten mit anderorts gebildeten gleichaltrigen FlOzen ident sein. 

1m iibrigen tritt immer mehr in Erscheinung, daB dieeinzelnen 
Floze als solche nicht so geschlossen durch den Bezirk weiter
verlaufen, wie man das friiher allgemein angenommen hat. Viel
mehr zeigen uns die Aufschliisse im Ruhrkarbon sehr deutlich, 
daB sich viele Floze in Unter- und Oberbank oder mehrere Banke 
aufspalten (s. Abb. 203) und auskeilen, wahrend sich die eine 
oder andere Bank an ein fremdes Floz anlegt, urn dann mit diesem 
zu einem Floze zu verschmelzen. Hierdurch wird die Wieder
erkennung des Flozkorpers, allein schon von einer Schachtanlage 

GJiickauf 1924. Abb.203. Scharung der FlOze Prilsident und Helene auf Zeche Pluto. Nach ORERSTE-BRINK. 

zur anderen, noch mehr aber bei der Weiterverfolgung durch den ganzen Ruhr
bezirk, ortlich teils sehr erschwert, teils zur Unmoglichkeit gemacht. 

2. Die Identifiziernng der FlOze. 
Eine fiir den Betrieb des Bergbaues iiberaus wichtige Frage ist die der strati

graphischen Festlegung (sog. Horizontierung) noch nicht sicher eingestufter 
Kohlengruppen bzw. die Parallelisierung bzw. Identifizierung noch nicht er
kannter Einzelfloze, Versuche, die sich auf der Wiedererkennung von Leithorizonten 
bzw. von leitenden Merkmalen der Floze bzw. der sie einschlieBenden Nebengesteins
schichten aufbauen. 

13* 
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Sichere Ergebnisse in dieser Hinsicht lassen sich nur durch systematisch durchgefiihrte feinstratigraphisch
fazielle Untersuchungen aIler nur irgendwie aufgeschlossenen Schichtenprofile in der Grube an Ort und Stelle 
unter Aufsammlung und wissenschaftlicher Auswertung der hierbei hereingewonnenen Belegstiicke von 
Gesteinen, tierischen und pflanzlichen Resten erzielen. DaB fiir diese Untersuchungen die iiblichen mark
scheiderischen Normalprofile der Zechen nicht ausreichen, braucht kaum besonders betont zu werden. 

Von einigen wenigen Kennzeichen abgesehen, haben die moisten Leithorizonte oder Leitmerkmale - jedes 
fiir sich genommen - fiir die Identifizierung von F16zen nur ± bedingten Wert. Meist wird erst das Zusammen
treffen mehrerer oder iiber groBere Gebiete verfolgbarer leitender Horizonte und Merkmale oder die Gesamtheit 
aller Kennzeichen zur sicheren Erkenntnis des stratigraphischen Horizontes der F16ze bzw. eines Einzelflozes 
fiihren bzw. es ermoglichen, Aussagen iiber die Ausbildung der F16ze in einem noch unaufgeschlossenen Feldes
teil zu machen. 

Die zur Erreichung dieses Zweckes in Betracht kommenden Hilfsmittel konnen 
petrographischer, faunistischer und floristischer Natur sein. Sie sollen der 
Reihe nach besprochen werden. 

Zu den petrographischen Leitmerkmalen gehoren z. B.: fazielle Sonder
erscheinungen, wie bestimmte Merkmale des die Floze einschlieBenden Nebengesteins, 
das makroskopisch wahrnehmbare Flozprofil, 
kennzeichnende Bergemittel oder andere 

Abb.204. Dutenmergellthnliche Bildungen mitAvi~u'opecten papy
raeeus aus demhangenden Schieferton vonFliizPlaBhofsbauk. Zeche 

Hagenbeck. ·/,nat.Gr. AusKuKUK: Giiickauf1923, S.W.B. 

Abb. 205. Augeuschiefer aus dem Hangenden des Fliizes 
Wasserfall. Zeche Constantin d. Gr. S.W.B. 

Einlagerungen, das mikroskopisch-petrographische Flozbild (Mikrobild), sowie ver
schiedene chemische und physikalische Eigenschaften der Kohle u. a. 

Auf einige der wichtigsten dieser Kennzeichen will ich hier eingehen. Da die Aus
bildung der Gesteine des Ruhrkarbons im allgemeinen ziemlich eintonig ist, wird es meist 
unmoglich sein, lediglich auf lithologischer Grundlage einen sicheren SchluB auf die 
stratigraphische Lage der (oder eines) festzulegenden Floze(s) zu ziehen. Daher muB 
das Bestreben darauf gerichtet sein, scharf betonte fazielle Sonderverhaltnisse im Neben
gestein, wie Konglomerate, machtige Sandsteinbanke, Eisensteinfloze und sonstige Er
scheinungen zu erfassen, urn diese zu schon anderswo festliegenden leitenden Horizonten 
in Beziehung zu setzen (vgl. dazu Abschnitt "Nebengestein"). 

Derartige Sondererscheinungen sind neben den im Abschnitt "Nebengestein" sowie "Stratigraphie der 
flozfiihrenden Schichten" im einzelnen behandelten wichtigen Kennzeichen auch auffallende andere Merkmale, 
wie z. B. die "Tutengesteine" aus den Magerkohlenschichten (s. Abb. 204), die nach meinen derzeitigen Beob
achtungen nur wenige Horizonte, wie das Hangende des F16zes PlaBhofsbank (Zechen Hagenbeck und 
Auguste Victoria) und des F16zes Hauptfloz (Zeche Gottessegen) bevorzugen. Dazu gehOren weiter die 
sog. "Augenschiefer", die anscheinend nur im Hangenden bestimmter F16ze vorzukommen pflegen (s. Abb. 205). 

Wichtig ist auch das makroskopische Flozprofil, dessen Wert fur die Wieder
erkennung der Floze auf weitere Erstreckungen freilich fruher stark uberschatzt wurde. 
Erst die auf Grund neuzeitlicher wissenschaftlicher kohlenpetrographischer Unter
suchungen neu gewonnenen Einblicke in den Aufbau der Floze lassen auch wieder das 
Flozprofil an sich in vielen Fallen fur Identifizierungszwecke geeignet erscheinen. Es 
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hat sich namlich ergeben, daB man Floze, die durch starkere Mattkohlenlagen, Kenne]
packen, dicke Fusitstreifen u. a. besonders ausgezeichnet sind, haufig auf ± weite Ent
fernung - mindestens innerhalb eines Grubenfeldes - mit Sicherheit verfolgen kann. 

So ist z. B. das Floz Wilhelm an seinem starken Mattkohlenpacken in der gleichen Hohenlage des 
Flozes in allen Aufschliissen der Schachte VI/VII, IV/V und II der Zeche ver. Constantin weiterzuverfolgen. 

Wertvoll fur die Wiedererkennung bestimmter Floze sind auch auffallende Berge
mittel, wie die dunnen Lagen aus feuerfestem Ton (KUKUK 1920) in der Kohle der 
beiden Floze Erda und Hagen der Flammkohlenschichten (s. Abb. 256). 

Die - trotz ihrer geringen Machtigkeit (rd. 0,07-0,20 m) - iiber groBe Entfernungen von mir beob
achteten Tonsteineinlagerungen in der Flozkohle sind so charakteristisch, daB schon auf Grund dieses Merk
mals beide Einzelfloze mit Sicherheit identifiziert werden Mnnen. 

Oor.rtfolo' W'erne de !Vendel Radbod .5achoSen 
F/ij,Z JiM IWi,Z 9 fioz Houer! rtilz" fibz ., 

- Banh t.3 (AS/lI. 

Ii1K3 {lvarzbanh 
~Ha#lrohle 

Punlrt 1 

~ Branruchi'?fl'r 
~lfenne/sd7iiferarliger Orano'.rd!i~r 
DOergemiflel 

Punlrt2 Punlrl1' Pun/rt2 
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Abb. 206. Die Quarzkornerschicht (2) in FlOz Ida und in den damit als iibereinstimmend erkannten FlOzen im ostlichen 
Ruhrbezirk. Aus FERRARI und RAUB: Gliickauf 1936. 

Nicht weniger wichtig als diese Merkmale kann auch das Mikro bild der einzelnen 
Kohlenfloze bzw. ihrer Banke oder einzelner Lagen sein. Beweis liefern die Ergebnisse 
petrographischer Untersuchungen von Flozen der verschiedensten Schichtengruppen des 
Karbons, wie unter anderen die Arbeiten von KUHLWEIN, HOFFMANN und KRUPE 
(1934), SCHWEPPE (1935) sowie FERRARI und RAUB (1936) zeigen. 

Ich erinnere dabei an die zum groBten Teil auf dem Wege mikroskopischer Untersuchungen neu erkannte 
"Schicht feinster Quarzkorner" in Floz Ida (Robert) (8. Abb. 206), die sich auf einer Reihe von Zechen, wie 
de Wendel, Radbod, Sachsen, Dorstfeld und Werne, in der gleichen Hohe des Flozes hat nachweisen lassen. 

Es ist sogar anzunehmen, daB weitere planma13ige Untersuchungen nach dieser Richtung noch manche 
andere leitende petrographische Merkmale fiir die Wiedererkennung von Flozen liefern werden. 

Hinsichtlich des chemischen Charakters der Flozkohle fur die Zwecke der Identifi
zierung ist zu sagen, daB der fruher als wertvolles Mittel betrachtete Gehalt der Kohle an 
fluchtigen Bestandteilen diese Bedeutung nicht mehr besitzt. Abgesehen davon, daB die 
Genauigkeit der Feststellung des Gasgehaltes unter anderem auch von der Hohe des 
zufaUigen Aschengehaltes abhangt, haben zahlreiche Untersuchungen ergeben, daB der 
Gasgehalt gleicher Floze innerhalb des Ruhrbezirkes urn 10 % und mehr schwanken 
kann. Die geologische Horizontierung eines Flozes darf daher niemals 
lediglich auf dem Gasgehalt seiner Kohle aufge baut werden. 
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Zum Beweis der Irrtiimer, die sich aus der friiheren Auffassung ergeben haben, mochte ich nur anfiihren, 
daB z. B. noch RUNGE (1892) die tatsachlich jiingste Kohle des westfalischen Karbons, die "magere" Piesberg
Kohle (Westfal D), lediglich auf Grund des geringen Gehaltes an fliichtigen Bestandteilen fiir gleichaltrig 
mit der altesten Kohle (Magerkohle) Westfalens (Namur) hielt. 

Als Leithorizonte faunistischer Art dienen vornehmlich marine Reste und 
untergeordnet auch SiiBwassermuschelhorizonte. Die stratigraphische Bedeutung 
der Fisch-, Insekten- und Krusterreste ist vorlaufig noch zu unzulanglich bekannt 
(vgl. im iibrigen Abschnitt IV, B). 
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Abb.207. Die Verbreitung der marinen Schicht tiber Fltiz Katharina. 
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Der Wert der marinen Schichten fiir die grobe und feine Horizontierung der F16ze 
liegt neben ihrer charakteristischen lithologischen Ausbildung und zumeist recht weiten 
Verbreitung in erster Linie in der Fiihrung der Cephalopoden, die wegen ihrer verhaltnis
maBig kurzen vertikalen Lebensdauer bei weltweiter Verbreitung als "Zonenfossilien" 
eine groBe Rolle spielen. 

Bekanntlich bilden mehrere aus den sich ablosenden Arten einer Gattung aufgebaute Zonen je eine 
Stufe wie z. B. die Protocanites-, Glyphioceras-, Eumorphoceras- und Gastriocerasstufe. Bestimmte Arten 
sind sogar kennzeichnend fiir marine Einzelhorizonte. 

So weist unter anderem das Vorkommen des Anthracoceras aegiranum mit Sicherheit auf die marine 
Schicht iiber F16z Agir, von Anthracoceras vanderbeckei auf die marine Schicht iiber F16z Katharina, von 
Gastrioceras kahrsi auf F16z Finefrau-Nebenbank und von Gastrioceras subcrenatum auf Floz Sarnsbank hin 
(vgl. dazu Abschnitt IV, B). 

Freilich ist die Zuverlassigkeit der marinen Horizonte fiir Identifizierungszwecke keine unbedingte. Steht 
doch fest, daB stellenweise auch die am weitesten durchgehenden marinen Schichten nicht iiberall fossilfiihrend 
zur Ausbildung gekommen sind. 

So ist die bekannte, fast durchweg vertretene, fossilreiche (Goniatiten fiihrende) marine Schicht iiber 
Floz Katharina links des Rheins (mit Ausnahme einer Bohrung bei Willich) weder auf den Zechen Rhein
preuBen (Schacht VI), Friedrich Heinrich und Sophie Jacoba (bei Erkelenz) noch auch rechtsrheinisch im 
NW des Bezirkes (wie in den Feldern der Zechen Thyssen und Neumiihl) vorhanden (s. Abb. 207), obwohl 
die lithologische Beschaffenheit des dunklen Katharinaschiefers im allgemeinen dieselbe geblieben ist. 

Ganz ahnliche Erfahrungen hat man iibrigens auch im Wurmrevier auf der Kohlscheider, Alsdorfer und 
Baesweiler Scholle (Carolus Magnus) gesammelt (HAHNE 1935/37). 
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Wesentlich geringeren Wert fiir Identifizierungszwecke von Einzelflozen haben die 
SiiBwassermuschelhorizonte. Obgleich ihre Ablagerungen weit haufiger als die 
der marinen Reste sind, beschranken sie sich auf verhaltnismaBig kleine Gebiete. Ihr 
Vorkommen ist daher auch so unregelmaBig, daB man die SiiBwassermuschelschichten 
vielfach iiberhaupt nicht oder nicht mit der erforderlichen Sicherheit durch mehrere 
Grubenfelder verfolgen kann. 

Die regionale Beschrankung dieser Faunenhorizonte liegt darin begriindet, daB sie sich als Ablagerungen 
primar begrenzter Bildungsraume (alte FluBrinnen, SiiBwasserteiche oder Strandseen) in der Waagerechten 
± schnell auskeilen oder in reine Pflanzenbanke iibergehen. 

Andererseits ist das senkrechte Verbreitungsgebiet der einzelnen Muschelarten meist viel zu groB, als 
daB vertikal engbegrenzte F16zgruppen oder sogar ein Einzelfloz durch sie mit Sicherheit erkannt werden 
konnten. 

Haufen sich die Muschelhorizonte, vornehmlich solche mit ± leitenden Arten oder 
mit besonderer Ausbildung (Muschelfloze), so konnen sie allerdings fiir die Identifizierung 
von Flozen innerhalb kleiner Raume recht gute Dienste leisten (vgl. im iibrigen die Aus
fiihrungen von WEHRLI iiber die SiiBwasserfauna Abschnitt IV, B). 

Abb. 208. Grolles, asymmetrisches Blatt von Ginkgophyllum delvali. Hangd. Fliiz Dickebank. 
Zeche Constantin d. Gr. VI/VII. S.W.B. 

Eine groBe Bedeutung als leitendem Horizont diirfte den auf den Emil-Emscher-Schachten (iiber 
F16z Hugo) kiirzlich von HONERMANN (1937) gemachten Funden der aus Holland so wohlbekannten Anthra
palaemon-Schicht zukommen, falls sie auch auf den markscheidenden Zechen nachgewiesen werden sollte. 

Wertvoller fiir Horizontierungszwecke als die SiiBwasserfossilien sind die Pflanzen
reste aus dem Hangenden der Floze. Freilich muB ihre Bedeutung gegeniiber dem 
Werte der marinen Tierreste zuriicktreten. AuBer der schon seit H. POTONIES Zeiten 
mit Erfolg vorgenommenen Verwendung der Pflanzen zur groben (zonenweisen) Hori
zontierung eignen sie sich unter Umstanden auch zur feineren Parallelisierung. Sie 
konnen sogar als Leitfossilien zum wichtigsten Hilfsmittel der Identifizierung von Flozen 
werden, wenn petrographische und faunistische Merkmale versagen. 

Voraussetzung fiir die Benutzbarkeit der Pflanzenreste ist, daB sie systematisch iiber den F16zen ge
sammelt, wissenschaftlich genau bestimmt und entsprechend ausgewertet werden. 

Die allgemeine Anwendung dieses Identifizierungsverfahrens ergibt sich unter anderem aus den Ergeb
nissen der Untersuchungen von BODE (1927) iiber das Ibbenbiirener Karbon, von GOTHAN (1932) iiber den 
Ruhrkohlenbezirk und von LEGGEWIE (1933) iiber die oberen Mager- und EBkohlenfloze des Ruhrreviers. 
Ich erinnere ferner an die Arbeiten von WUNSTORF und GOTHAN (1925), die vornehmlich unter Beriick
sichtigung palaobotanischer Merkmale das Aachener Normalprofil mit dem des Ruhrreviers in Uberein
stimmung bringen konnten. 

Als Einzelbeispiele fiir den Wert der Pflanzenreste fiihre ich an, daB auf dem Erkelenz-Briiggener Horst 
Kohlenfloze erbohrt worden waren, die, lediglich nach dem Gasgehalt beurteilt, als Magerkohlen (Namur des 
Ruhrreviers) angesprochen wurden. Auf Grund kennzeichnender Pflanzenfunde konnten GOTHAN (1919) 
und JONGMANS nachweisen, daB es sich hier zweifellos urn entgaste Aquivalente der Fettkohle (Westfal A) 
handelt. SchlieBlich hat der Heerlener KongreB (1935) - allein auf Grund des Vorkommens der kenn
zeichnenden Neuropteri8 ovata (s. Abb. 176) - die Piesberg-Schichten des Osnabriicker Karbons als Unter
abteilung des Westfals (Westfal D) abgetrennt (BODE 1936, KUKUK 1938). 

Auch bei meinen Arbeiten zur Identifizierung von Einzelf16zen im Betrieb des Ruhrbergbaues habe ich 
nicht selten bestimmte Arten mitheranziehen konnen. So laBt sich z. B. das Floz Gustav u. a. durch das 



200 VI. Die FlOze. 

massenhafte Auftreten der maschenadrigen Londwpteris rugosa gut wiedererkennen. Weiter ist das Vor
kommen von Ginkgophyllum delvali (s. Abb. 208) kennzeichnend fiir FlOz Dickebank (KUKUK und GOTHAN 
1932/33) und schlieI3lich von Alethopteris davreuxi fiir die FlOze um Fliiz Bismarck herum. Die leitende 
Bedeutung bestimmter Pflanzenreste geht auch aus der von GOTHAN (1932/35) neugeschaffenen Zusammen
stellung uber die Pflanzenwelt des Ruhrkarbons hervor (s. Tabelle 13). 

Ein besonders wertvolles Mittel zur Flozidentifizierung Hefern die pflanzenfuhrenden 
Torfdolomite (vgl. Abschnitt IV, C und VI, B). 

Aus derTatsache, daI3 ihrVorkommen sich auf die beidenFlOze Katharina und Finefrau-N eben bank 
beschrankt, ist allein durch ihr Antreffen in einem noch nicht identifizierten Fliize der Horizont bzw. das Fliiz 
einwandfrei bestimmt, zumal die grobe Horizontiernng, d. h. die Frage, welches der beiden Fliize in Frage 
kommt, auf anderem Wege mit Sicherheit zu liisen ist. 

Auch die Mikrofossilien der Kohle (s. Abb.227-229), insbesondere die Sporen 
(und zwar hier sowohl die "Megasporen" als die "Mikrosporen"), ferner Kutikulen (Blatt
oberhaute), sowie Sklerotien (Dauerformen von Pilzen) lassen sich auf Grund der 
Verschiedenheit ihrer Arten bzw. bestimmter Vergesellschaftungen fur stratigraphische 
Vergleiche verwerten (vgl. die neueren Untersuchungen von R. POTONIE 1932, STACH 
1933 und 1934 und ZERNDT 1932/35/37). 

Fur die Zwecke der unmittelbaren Verwendung der Sporen fur feinstratigraphische Horizontierung 
muI3ten jedoch erst die FlOze des ganzen Ruhrbezirkes systematisch auf ihren Inhalt durchgearbeitet werden. 
Inzwischen sind einige Fliize des Westfals B und C im Ruhrrevier, z. B. Fliiz Bismarck, Fliiz 7 und Fliiz Agir 
durch POTONIE, IBRAHIM, LOOSE (1932) und WICHER (1934) auf ihren Sporeninhalt untersucht worden. Dabei 
hat sich ergeben, daI3 einzelnen Fliizen des Ruhrbezirkes tatsachlich bestimmte Sporengemeinschaften 
eigen sind. 

3. Die Kohlenfiihrung der einzelnen Schichtengruppen. 
Fur den Betrieb des Bergbaues ist nicht der gesamte Umfang der verschiedenen 

Schichtengruppen und die Zahl der Floze, als vielmehr die Zahl der bauwurdigen Floze, 
ihre Gesamtkohlenmachtigkeit und insbesondere der prozentuale Anteil der bauwurdigen 
Kohle an der Gesamtmachtigkeit der Schichten von Wichtigkeit. Hierbei ist der Begriff 
der Bauwurdigkeit nicht nur nach geologisch-bergmannischen bzw. abbautechnischen 
Gesichtspunkten, sondern auch vom wirtschaftlichen Standpunkte aus zu fassen. Freilich 
konnen die meisten in der Literatur angegebenen Kohlenanteilszahlen kaum als brauch
bare Durchschnittswerte gelten, da sie vielfach aus unvollstandigen Profilen berechnet 
wurden, oder aus solchen, die nur fur eine bestimmte Gegend oder Zeche maBgebend sind. 
Tatsachlich verandert sich aber im allgemeinen die Flozfuhrung innerhalb stratigraphisch 
gleicher Horizonte sowohl von N nach S als von 0 nach W so sehr, daB derartige Be
rechnungen nur Wert haben, wenn sie diesen Schwankungen nach Moglichkeit Rechnung 
tragen und auf Profilen aufgebaut sind, welche die gesamte Schichtenfolge einer Stufe 
umfassen. 

Nach einer alteren Berechnung (KUKUK 1926) ergab sich bezuglich des Anteiles der 
absolut bauwurdigen Kohle an der Schichtenmachtigkeit - bezogen auf die vier alten 
Hauptgruppen - folgendes: 

Hauptgruppen 

Gasflammkohlenschichten (uber Fliiz Bismarck) . 
Gaskohlenschich ten (Katharina - Fliiz Bismarck). 
Fettkohlenschichten (Sonnenschein - Katharina) . 
Magerkohlenschichten (Fliize nnter Sonnenschein) 

Schichten
miichtigkeit 

(rd.) 

m 

530 
700 
610 

llOO 

Miichtigkeit der 
absolut bau

wiirdigen Fliize 

m 

7 
20 
23 

6 

Anteil der bau
wiirdigen Kohle 
an der Gebirgs-

miichtigkeit 

% 

1,5 
2,9 
3,7 
0,5 

Durch die inzwischen erfolgte Neugliederung des Karbons und der dadurch von 
der alteren Einteilung abweichenden Abgrenzung der Schichtengruppen sind die ent
sprechenden Zahlenwerte fUr die neu aufgestellten sechs Schichtengruppen naturlich 
etwas andere. Als Unterlage fur eine neue Berechnung sind nach Moglichkeit nur strati-



Die Kohlenfiihrung der einzelnen Schichtengruppen. 201 

graphisch durchgearbeitete Profile herangezogen worden, die den betreffenden Horizont 
bergmannisch v6llig aufgeschlossen haben. Den nachstehenden Berechnungen habe ich 
deshalb vorzugsweise die in den Monographien der Vereinigten Stahlwerke niedergelegten 
Angaben zugrunde gelegt. 

Zur Gewinnung allgemein gultiger Werte sind Kohlenanteilszahlen fur den Westen, 
die Mitte und den Osten aufgestellt worden, wobei jedesmal das Mittel aus mehreren 
Zechen gewonnen wurde. 

Tabelle 15. Flammkohlenschichten (von der marinen Schicht uber FlOz Agir bis FlOz Loki). 

Gesamt- Zahl der Kohlenmachtig - Verhaltnis von Kohlen-
Zeche schichten- bauwiirdigen keit der bau- Gestein zu anteil machtigkeit Fliize wiirdigen Fliize Kohle 

rd. m m % 

Wehofen 340 8 8,2 I 41,5: 1 ! 2,40 
Baldur 320 6 8,8 36,5: 1 2,74 
Fiirst Leopold . 310 6 6,4 48,5: 1 2,05 
Ewald 380 7 6,3 60 : 1 1,65 
Schlagel & Eisen 280 5 5,0 56 : 1 1,79 

-- .. _--- ---
i Mittel, Gesamt. 330 6 6,9 48 : 1 I 2,08 

Tabelle 16. Gasflammkohlenschichten (von der marinen Schicht iiber FlOz L bis zur marinen Schicht 
iiber Fliiz Agir). 

Gesamt-
Zahl der 

Kohlenmachtig-
Verhiiltnis von Kohlen-

Zeche 
schichten-

bauwiirdigen 
keit der bau-

Gestein zu anteil machtigkeit 
Fliize 

wiirdigen Fliize 
Kohle 

rd. m m % 

Thyssen IjVI 
I I 

310 6 5,4 57,5: 1 1,74 
Hugo. 320 7 5,4 59 : 1 1,68 
Baldur 300 7 5,9 51 : 1 1,96 

Mittel, West 310 7 5,6 55 : 1 1,83 
-

Nordstern . 392 9 9,4 41,5: 1 2,39 
Ewald 385 

I 

6 7,0 55 : 1 1,82 
Schlagel & Eisen . 405 6 6,7 61 : 1 1,65 

. - . 

Mittel, Mitte. 395 

I 

7 7,7 51 __ ~~ 1 __ I 1,95 
--

Mittel, Gesamt. 350 7 I 6,6 53 : 1 I 1,88 

Tabelle 17. Gaskohlenschichten (von der marinen Schicht iiber Fliiz Katharina bis zur Lingula-Schicht 
iiber Fliiz L). 

Gesamt-
Zahl der 

Kohlenmachtig -
Verhaltnis von Kohlen-schichten- keit der bau-

Zeche machtigkeit bauwiirdigen wiirdigen Fliize Gestein zu anteil 
Fliize Kohle 

rd. m m % 

Moltke 496 15 17,3 I 28,5: 1 3,49 
Thyssen IjVI 435 12 14,8 

I 

29,5: 1 3,40 
Rheinbaben . 474 13 18,0 26,3: 1 3,77 

Mittel, West. --468--1 13 16,70 
-I 

28 : 1 3,57 

Auguste Victoria IjIlI 410 1 14 15,2 27 : 1 3,70 
Schlagel & Eisen . 440 13 15,7 28 : 1 3,55 
Zollverein IVjV 520 12 14,5 36 : 1 2,80 

Mittel, Mitte. 490 

I 

13 15,1 32 : 1 3,08 

Dorstfeld 530 11 10,3 51,4: 1 1,95 
Hardenberg 485 

I 11 11,1 43,5: 1 2,28 
PreuBen 480 I 10 8,8 54,5: 1 1,83 

- ------- - ----_.---------
Mittel, Osten 498 I 11 10,1 49 : 1 2,03 

I 
------- -----

I Mittel, Gesamt. 485 I 12 14,0 35 : 1 2,88 
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Tabelle 18. Fettkohlenschichten (von der marinen Schicht tiber Fliiz PlaBhofsbank bis zur marinen 
Schicht tiber Floz Katharina). 

Gesamt-
Zahl der 

Kohlenmachtig-
Verhaltnis von Kohlen-schichten- keit der bau-

Zeche machtigkeit bauwurdigen wurdigen Floze Gestein zu anteil 
Floze Kohle 

rd. m m % 

Westende 653 

I 

19 16,3 

I 

40 : 1 I 2,50 
Oberhausen 640 20 18,1 35 : 1 I 2,83 
Thyssen IV/VIII . 642 18 16,25 39,5: 1 2,52 

Mittel, West. 645 19 16,9 38 : 1 2,62 
----.---

Bonifacius . 630 28 28,0 22,5: 1 4,45 
Pluto. 578 22 21,6 26,7: 1 3,74 
Viktor I/ll 660 17 21,8 30,2: 1 3,30 

-------
Mittel, Mitte. 623 22 23,8 26 : 1 3,82 

- ------ -

Dorstfeld 655 29 36,2 18 : I 5,53 
Hansa 675 30 29,35 25 : I 4,35 
Hansemann 680 28 32,10 21 : I 4,75 

I 
, 
- -----

Mittel, Ost 670 29 I 32,5 21 : I I 4,85 I 

I 
__ --______ 1 ---------

Mittel, Gesamt. 650 23 24,4 27 : I 3,75 

Tabelle 19. EBkohlenschich ten (von der marinen Schicht uber Floz Sarnsbank bis zur marinen Schicht 
iiber Floz PlaBhofsbank). 

Gesamt-
Zahl der 

Kohlenmachtig-
Verhiiltnis von Kohlen-schichten- keit der bau-

Zeche machtigkeit bauwurdigen wiirdigen Floze Gestein zu anteil 
Fliize Kohle 

rd. m m % 

AIstaden 600 5 

I 

4,90 123: I 

I 

0,82 
Wiesche 530 6 4,90 108:1 0,92 
Oberhausen 550 8 I 

6,00 92: 1 1,08 

Mittel, Westen 560 7 I 5,30 106: 1 0,95 

Prinz Regent 420 4 

I 

4,40 95: 1 1,05 
Engelsburg 390 3 4,40 89: I 1,13 
Bonifacius 400 6 

I 
5,90 68: I 1,47 

Mittel, Mitte. 400 4 
I 

4,90 82: I 1,22 
-----

Holstein 430 6 4,40 98: 1 1,02 
Konigsborn 380 5 4,50 85: 1 1,18 
Wiendahls bank. 450 6 4,80 94: I 1,07 

Mittel, Osten 420 

I 

6 4,60 

I 
92: 1 1,10 

I 
Mittel, Gesamt. 460 6 I 4,90 94: I 1,07 

Tabelle 20. Magerkohlenschichten (von Fliiz Sengsbank bis zur marinen Schicht iiber Fliiz Sarnsbank). 

Gesamt-
I 

Zahl der Kohlenmachtig-I V h"lt . Kohlen-
Zeche 

schichten-
bauwiirdigen 

keit der bau- er a ,?S von 
anteil 

machtigkeit wiirdigen Floze Gestem zu 
Fliize Kohle 

rd. m m % 

Gottessegen 485 3 2,40 202: I 0,49 
Margarethe 422 4 3,20 132: I 0,76 
Konigsborn 480 2 2,15 223: I 0,45 

--------- -------. 

Mittel, Gesamt. 460 3 2,60 177: 1 0,56 
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ZusammengefaBt ergibt sich auf Grund dor vorliegenden Angaben ftir die ver
schiedenen Schichtengruppen folgendes Bild 1 : 

Schichten- I I Kohlenmachtig- Verhaltnis von I Zahlder durch- keit der bau-
machtigkeit aus bau- I "d' Fl" Kohle zu " d' Fl" wur 1gen oze Gestein jwur 1gen oze 

rd. m i I rd. m 

I 
I 

I 
Flammkohlen . 330 6 I 6,90 1: 48 I I 

Gasflammkohlen 350 I 7 6,60 1: 53 
I I 

Gaskohlen. 485 12 14,00 I 1: 35 I 

I I 
i Fettkohlen 650 I 23 24,40 I 1: 27 

I 

EBkohlen 460 I 6 i 4,90 I 1: 94 I 

Mager kohlen (Floz I I I Sarnsbank bis Floz I I 

Sengsbank) . 460 I 3 , 2,60 I 1: 177 I I I 

2735 57 59,40 1: 46 

4. Das Einsetzen der Flozfiihrung in den Schichten 
des Rheinisch-Westfalischen Karbons. 

Anteil der 
Kohle rd. 

% 

2,11 
1,90 
2,90 
3,80 
1,10 

0,60 

2,20 

Obwohl seit langem bekannt ist, daB neben der Schichtenmachtigkeit und der faziellen 
Ausbildung der Gesteine sich auch die Kohlenftihrung innerhalb bestimmter Schichten
gruppen nach verschiedenen Richtungen ± schnell andern kann, sind genaue Beob
achtungen tiber das Einsetzen der Flozftihrung innerhalb des Gesamtgebietes der sub
variszischen Saumtiefe erst in den letzten Jahren unternommen worden. KELLER (1932) 

NW 
Wesel 

es 

VesHscher 
Sattel 

Ruhrort MUlhtim- Essen Nierenhof 
Emscher Gelsenk, 'Wattensch Bochum~r S~oc;kumer WittMer E!.borner 
Mulde SaINI SaH'e1 Mulde Salttl Mulde Sattel, 

~u1d:- Velberter Sattel 

UberhOhun9:2,3r.rach 
••••••••••• Konglom~raf ............. ", Sandst~in 

SO 
Wuppel'tal
Barmen 

Abb .209. Schematisches Querprofil durch den westfiUisch-rheinischen Teil der subvariszischen Vortiefe. Nach KELLER. 

ging bei seinen Untersuchungen von Aufschltissen tiber Tage zwischen Barmen und 
Mtilheim aus, wo das zutage tretende Steinkohlengebirge unmittelbar der Prtifung 
zuganglich ist, und verglich seine Beobachtungen mit den unterirdischen Aufschliissen 
zwischen Duisburg und Geldern. Aus seinen Feststellungen geht hervor, daB schon west
lich von Hattingen, in der Bochumer Mulde, die Floze der untersten Magerkohlenschichten 
fehlen und daB die flozleere Ausbildung der Steinkohlenschichten des N amurs unter gleich
zeitigem Auskeilen der Sandsteine und Konglomerate in der Richtung von SO nach NW 
in die mittleren Magerkohlenschichten aufsteigt (s. Abb. 209). So liegt der nordlichste 
AufschluB des liegendsten Flozes Sengsbank am Stockumer Sattel. Die Flozgruppe 
Hinnebecke-Besserdich ist bis nordlich dieses Sattels zu verfolgen. Floz Neufloz 
geht noch bis tiber den Wattenscheider Sattel hinaus, wahrend die Floze Wasserbank 
und Hauptfloz erst am Gelsenkirchener Sattel aufhoren (s. auch Tafel 1, KELLER 1934). 

Das Aufsteigen des Beginns der Kohleftihrung laBt sich aber nicht nur in der Mitte 
des Bezirkes, sondern auch im W, in Richtung des Profils Duisburg-Krefeld-Geldern, 
beobachten. In der Nahe von Krefeld erscheint als tiefstes bauwtirdiges Floz etwa Floz 
Sarnsbank (Grenze Namur-Westfal) und weiter bei Geldern Floz Finefrau, d. h. 

1 Die Abweichungen in den Machtigkeitszahlen gegeniiber der Tabelle im Abschnitt III, C erklaren sich 
aus etwas anderen Berechnungsunterlagen. 
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die Flozfiihrung wird urn etwa 450 m nach oben (also aus dem Namur ins tiefste Westfall 
verlegt. Ganz das gleiche Bild ergibt sich aus den noch weiter im W gelegenen Bohrungen 
langs des Horstes von Bruggen-Erkelenz (Peelhorst). Auch hier ist im N des Peelhorstes 
nach v. WATERSCHOOT VAN DER GRACHT (1909) als tiefstes bauwiirdiges Floz etwa das 
Floz Finefrau bzw. Floz Girondelle der EBkohlenschichten anzusehen, wahrend die 
in den sudlichen Gebieten vorhandenen alteren Floze hier nicht mehr angetroffen 
wurden. Ahnliche Erscheinungen zeigt auch der weiter westlich und parallel verlaufende 
Schnitt von Aachen iiber Heerlen (Holland) nach Hasselt (Campine), wenn auch hier 
wegen der paHiogeographischen Sonderverhaltnisse dieses Gebietes eine vollige Uber
einstimmung der Verhaltnisse nicht mehr erwartet werden kann. Jedenfalls lassen 
die der gleichen Lage des Vorkommens im Raume der subvariszischen Vortiefe ent
sprechenden Profile aIle eine Verzogerung des Eintritts der Flozfiihrung in der Richtung 
von SO nach NW erkennen (s. Tafel 3, KELLER 1934). Rechnerisch ermittelte KELLER 
das Aufsteigen der Grenze des Flozfiihrenden gegen das Flozleere im rechtsrheinischen 
Gebiete von SO nach NW auf rd. 13 m fur je 1 km. 

Umgekehrt setzt in Richtung von NW gegen SO die Flozfiihrung in immer tiefere 
Schichten hinab (s. Abb.209). Daher haben wir auch in der viel sudlicher gelegenen 
Indemulde bei Aachen schon bauwiirdige Floze (Gerhardine-Floze, HAHNE 1930) unter
halb des Konglomerats unter Floz Kleinkohl (das dem Sengsbank-Konglomerat strati
graphisch gleichwertig ist), wahrend unbauwiirdige Floze noch viel tiefer bekannt sind. 

Langs einer im Streichen gelegenen Linie von Kempen iiber Recklinghausen nach 
Bielefeld wird also der Beginn der Flozfiihrung aus dem N amur in das Westfal A 
iibertreten, d. h. erst etwa mit Sarnsbank beginnen. Weiter nordlich scheint in der 
Parallelen in Richtung Geldern, Wesel, Diilmen und Miinster die Flozfiihrung sogar 
erst im Niveau von Floz Finefrau oder an der Basis der Girondeller Floze ein
zusetzen. DemgemaB wird man langs der noch weiter nordlich gelegenen Linie Goch
Burgsteinfurt-Ibbenbiiren die Flozfuhrung kaum eher als in Hohe der unteren Fettkohle 
erwarten diirfen. Daraus ist weiter zu folgern, daB im N, insbesondere in der Ibbenbiiren
Piesberger Gegend, Magerkohlen- und EBkohlenschichten iiberhaupt nicht mehr vor
handen sein werden. Da das Produktive nach dieser begriindeten Annahme erst in Hohe 
von Floz PlaBhofsbank oder von Floz Sonnenschein einsetzt, diirfte z. B. unterhalb der 
tiefsten in der Bohrung Ibbenburen 4 erschlossenen Floze (GOTHAN-HAACK 1924) nur 
mehr rd. 700 m flozfiihrendes Karbon (Westfal A) entwickelt sein, das wahrscheinlich 
transgredierend die alteren, gefalteten Schichten des Untergrundes (Devon?) iiberlagert. 

Die hier beobachteten Tatsachen sind nur durch die besondere palaogeographische 
Lage des Bildungsgebietes in der friiheren Saumtiefe siidlich eines alten, langsam unter
sinkenden Kontinents erklarlich, an dessen Stelle allmahlich von SO nach NW her sich 
ein Flachbeckengebiet mit seinen Urmooren vorschiebt. Man wird daher KELLER recht 
geben miissen, wenn er auf Grund der auffallenden regionalen Gleichheit der Erscheinungen 
annimmt, daB im Ruhrgebiet die Magerkohlenschichten (Namur) nur in einem rd. 25 km 
breiten Bande langs des heutigen Ausgehenden des Flozfiihrenden vorhanden sind. 

5. Sondererscheinungen im unmittelbaren Nebengestein der FlOze. 
Das unmittelbare Nebengestein der Floze ist durch eine Reihe eigenartiger Er

scheinungen gekennzeichnet. Obgleich hier sehr bekannte Bildungen des Flozhangenden 
vorliegen, werden die ihrer Entstehung nach sehr verschiedenen Vorkommen im Betriebe 
des Bergbaues haufig miteinander verwechselt. Hierin gehoren unter anderem die sog. 
Kessel, Sargdeckel sowie bestimmte konkretionare Bildungen. Da sie im 
iibrigen dazu beitragen konnen, den Abbau zu erschweren und unter Umstanden auch 
die Unfallgefahren zu vermehren, sei auf ihre Bildungsgeschichte kurz eingegangen. 

Kessel. Unter Kessel versteht man im Hangenden der Kohlenfloze sitzende, "wurzel
lose" Steinkerne von Stumpfen alter Karbonbaume, die eine zuckerhutahnliche Gestalt 
besitzen und mit meist diinner, kohliger Rinde versehen sind. Wie Abb. 210 zeigt, sind 
sie an der Basis meist ± abgerundet. Vielfach sieht man auf der Unterseite einen ring-
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Abb. 2lO. Kesselim Hangenden von F16z Fettlappcn 
der Zeche Grai Beust. Auin. FUNCKE. 

Abb.212. Ausgeschlagener Baumstumpf (Kessel). 
Zeche Kur!. Aufn. GRAFF. 

Abb. 214. Kessel in Schraglage. 
Umgez. nach FUNCKE. 

Abb. 215. U mgekehrt liegender Kessel iiber F16z Fine
frau der Zeche Diergardt. Durch Wirkung des Druckes 
bei eingetretener Inkohlung des Flozes unter Haken
schlagbildungen des Schiefertons als KeiI herausgeprellt. 

Anfn. der Zeclle. 

Abb. 211. Doppelkessel im Hangenden von FHiz 
Fettlappen der Zeche Gmf Beust. Aufn. FUNCKE. 

Abb.213. Teilweise ausgeschlagener Kessel 
im F16zhangenden. Aufn. FUNCKE. 

Abb.215. 

205 
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artigen Wulst mit einem stumpfkegeligen NebengesteinseinschluB in der Mitte (sog. 
Doppelkessel, s. Abb. 211). Soweit meine Beobachtungen reichen, haben die Kessel 
fast nie Wurzelverzweigungen wie die Baumstiimpfe im Liegenden der Floze. Aus der 

Abb. 216. Entstehung von Sargdeckeln. 

Art ihres Erhaltungs- und Ein
bettungszustandes scheint vielmehr 
mit Sicherheit hervorzugehen, daB 
die Kessel auf allochthonem Wege 
eingefloBte und abgesetzte alte Baum
stiimpfe darstellen. 

Dabei ist der Querschnitt der weitaus 
meisten Stammreste nicht rund, sondern 
elliptisch (s . .Abb. 212 und 213) bei einem 
Verhaltnis der Langs- zur Querachse von 
etwa 5: 3,5. Bemerkenswerterweise sind die 
Langsachsen meist gleich orientiert, d. h. 
sie verlaufen parallel zum Streichen, was auf 
Zusammendriickung der Baumstiimpfe bei 
der Gebirgsfaltung (asturische Phase) zu

riickzufiihren sein diirfte. Die glciche Feststellung hat PATTEISKY (1937) in Schlesisch-Ostrau gemacht. 
Infolge ihrer konischen Gestalt und der durch Querrisse hervorgerufenen Zerstiickelung des Stamm

restes in einzelne Teile konnen sich die meist nur an dem kohligen Ring an der Firste (s . .Abb. 212) erkennbaren 

--- -. 
--- --- - -

Abb.217. FossiIfiihrende Toneisensteingeoden (Dachsphilrosiderite) 
in marinem Schieferton. 

Kessel -- infolge Zersetzung der 
kohligen Rinde, unterstiitzt durch 
die konisch verlaufenden glatten 
Wande - ohne Warnung ganz oder 
stiickweise (s. .Abb.213) heraus
lOsen (ausschlagen). Wegen ihrer 
Geiahrlichkeit sind die Kessel, ins
besondere die sog. "Doppelkessel". 
von den Bergleuten sehr wenig ge· 
schatzt. Ganz naturgemaB bedeu
ten die weit seltener auftretenden 
umgekippten Kessel (s . .Abb. 214) 
ein vielgeringeres Gefahrenmoment 
(s . .Abb.215). 

Sargdeckel. Vollig an
ders geartete Bildungen sind 
in den Sargdeckeln zu 
sehen, deren Form sehr ver

schiedenartig sein kann. Ihrer auBeren Gestalt nach, die mitunter der der Kessel ahnlich 
ist, handelt es sich meist urn Gesteinskorper von trapezformigem Querschnitt, welche 

Abb. 218. Ausgeschlagene Toneisensteingeode. 

von ± ebenen Kluftflachen (Schlechten, 
Drucklagen und Losen) fast allseitig be
grenzt sind und einem dreiseitigen Prisma 
oder einer vierseitigen abgestumpften Pyra
mide entsprechen (s. Abb. 216). Werden 
derartige Korper infolge Sichschneidens der 
begrenzenden Kluftflachen des Zusammen
hanges mit dem Nebengestein beraubt, so 
konnen sie durch ihre Schwere oder durch 
Wirkungen des Abbaudruckes - unter
stiitzt durch die Ausfiillung der Kliifte 
mit nassen Letten - bei der Herein
gewinnung der Kohle teils ganz, teils stiick

weise ohne Warnung aus de:rn Hangenden ausschlagen und zu Ungliicksfallen der 
Bergleute AnlaB geben. Wegen dieser Eigenschaft und ihrer Gestalt haben sie vom 
Bergmann den kennzeichnenden Namen "Sargdeckel" erhalten. 

Konkretionen. Weit geringere Bedeutung kommt den in Form flachspharoidaler 
Kugeln im Hangenden mancher Floze auftretenden ± groBen Konkretionen aus Ton-
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eisenstein zu, die stellenweise irrtiimlich ebenfalls als Kessel bezeichnet werden. Man 
findet die bis 1 m Durchmesser aufweisenden Gebilde besonders haufig im marinen 
Hangendschiefer der Floze Sarnsbank und Hauptfloz (s. Abb.217). Bei briichigem 
Hangenden besteht auch hier die Gefahr des Ausschlagens der schweren Toneisenstein
kugeln aus dem andersgearteten Nebengestein (s. Abb. 218). 

B. Die petrographischen Verhaltnisse der Flozkohle. 
1. Verschiedene Arten der die FlOze aufbauenden Rohlen. 

a) Streifenkohle. 
Rein bergmannisch-makroskopisch gesehen, besteht die Kohle der Ruhrkohlenfloze 

fast durchweg aus Streifenkohle. Diese Eigenart der Kohle tritt, rein auBerlich be

Abb.219. Streifenkohle. WechseJlagerung von Glanz·, 
Matt· und Faserkohle. S.W.B. 

trachtet, besonders deutlich bei den Flo
zen der hoheren (jiingeren) Schichten in 

Abb. 220. Glanzkohle aus einem Fliize der 
Fettkohlenschichten. S. W .B. 

Erscheinung (S. Abb. 219). Ihr Kennzeichen ist die Wechsellagerung ± starker Bander 
verschiedenartiger Kohlen, und zwar der Glanzkohle (s. Abb.220), der Mattkohle 
(s. Abb. 221) und der Faserkohle (s. Abb. 222). Je nach der Machtigkeit der einzelnen 
Lagen unterscheidet man "grobstreifige", "feinstreifige" und "mikrostreifige" Glanz
kohle bzw. Mattkohle usw. (KUKUK 1934). Nach der mehr die pflanzlichen Elemente 
beriicksichtigenden Bezeichnungsweise der Kohlenpetrographen setzt sich die Ruhrkohle 
aus vier Streifenarten ("rock types") zusammen: Vitrit, Clarit, Durit und Fusit, 
Bestandteile, die sich nicht vollig mit den oben erwahnten, vom Bergmann gebrauchten 
(aber nicht mehr ganz zutreffenden) Bezeichnungen Glanzkohle, Mattkohle und Faser
kohle decken. 

1m groben Durchschnitt ist an der Kohle der westfiilischen FlOze Vitrit mit 50-55%, Clarit mit rd. 
20-25%, Durit mit etwa 15-20% und Fusit mit rd. 5% beteiligt. Die petrographische Zusammensetzung 
der Kohle schwankt im iibrigen sowohl innerhalb der Fliize als auch der einzelnen Kohlengruppen sehr. 

Neben diesen gewissermaBen den "Gesteinen" gleichzustellenden, verschiedenartigen 
Streifen spricht man in der Kohlenpetrographie weiter von Gefiigebestandteilen 
(Gemengteilen oder "macerals"), aus denen die Streifenarten zusammengesetzt sind. 
Sie stellen, den "Mineralien" entsprechend, einheitliche Stoffe dar. Auf sie will ich 
an dieser Stelle nicht weiter eingehen, da sie im Abschnitt VII, B naher betrachtet 
werden. 

Bemerkenswert ist zunachst, daB im allgemeinen die Anordnung der einzelnen Streifen
arten in der Kohle der verschiedenen Flozgruppen des Ruhrkarbons eine ziemlich regellose 
ist. Nur wenige Floze oder deren einzelne Banke bewahren auf eine gewisse Erstreckung 
eine ± gleichbleibende Zusammensetzung und Aschenverteilung. Sie lassen sich dann 
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mitunter, soweit es sich z. B. um Mattkohlenpacken handelt, auf ± groBe Entfernungen 
(ofters viele Kilometer!) verfolgen. Beziiglich aller weiteren Einzelheiten sei auf den 
kohlenpetrographischen Abschnitt VII, B von 
KUHLWEIN und HOFFMANN verwiesen. 

Ais rein bergmannisch unterschiedene 
Kohlenarten sind dann noch zu betrachten 
die Kennelkohlen, Pseudokennelkohlen 
und braunen Kohlen. 

Abb.221. Mattkohlenpacken in einem FlOze der Gasflammkohlen
schichten_ S.W.B. 

Abb.222. Verschieden orientierteFaserkohlenpflaster auf 
einer Losenflilche in FlOz Zollverein 4 der Zeche Sterkrade. 

S.W.B. 

b) Kennelkohle. 
Von der iiblichen Streifenkohle weicht die mengenmaBig bedeutungslose Kennel

kohle schon makroskopisch sehr ab (s. Abb. 223). Diese als Urbild der Mattkohle auf
zufassende Kohle tritt entweder selbstandig als Floz oder innerhalb der Streifenkohlen
£loze in Bankform auf. Von ausgesprochenem Durit ist sie schon auBerlich durch die 
Gleichartigkeit, die Schichtungslosigkeit und den muscheligen Bruch unterschieden. 

Abb.223. Kennelkohlenfloz. S.W.B. Aufn. KUKUK. Abb. 224. Kennelkohlenpaeken in einem FlOze der 
Gasflammkohlenschichten. S.W.B. 

1m Ruhrgebiet sind Kennelkohlenfloze oder -packen (s. Abb.224) keine so 
seltenen Erscheinungen, wie bisweilen angenommen wird, wenn sie auch vorwiegend die 
jiingeren Horizonte bevorzugen. Es diirfte aber zu weit gehen, das Vorkommen echter 
Kennflkohlen auf die Gas£lammkohlenschichten zu beschranken, wie das BODE (1932) 
vorschlagt. Die Machtigkeit der Kennel- und kennelartigen Kohlenlagen schwankt nach 
meinen Beobachtungen zwischen wenigen Zentimetern und 140 cm. Ihre Ausdehnung 
in der Horizontalen bewegt sich dagegen zwischen wenigen 100 m und mehreren Kilo
metern. Schon daraus ergibt sich, daB diese Kohlenart stellenweise Abbauwiirdigkeit besitzt. 
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Ihrer Entstehung alB Faulschlammkohle entsprechend, ist die Kennelkohle (Mattkohle) ein im Gegensatz 
zur Humuskohle nur auf beschriinktem Raume, und zwar in tieferem Wasser (Moorseen) zum Absatz gekommenes 
organisches Sediment. Dabei zeigt sich, daB die Kennelkohlenvorkommen nicht mit den tektonischen Mulden 

Scht.n. 

x' 
x 

zusammenfallen, wie mitunter behauptet wird, sondern auch 
auf den Siitteln liegen k6nnen. Nach KELLER deckt sich 
z. B. die Mattkohlenablagerung des bekannten Finefrau-Sees 
mit einem Sattel (s. Abb.225). 

Da das mikroskopisch-petrographische Bild der Kennel
kohle im Abschnitt "Petrographie der Kohle" niiher behandelt 
werden wird, sei hier nur noch auf einige makroskopisch be
sonders kennzeichnende Merkmale aufmerksam gemacht. 

Funke 

Abb. 225. Die Verbreitung der Mattkohlenausbil- Abb.226. Kennelkohle, von senkrecht sich schneidcnden Absonderungs-
dung de~ FlOzes Finefrau innerhalb der Grubenfelder kliiften durchsetzt. Aus KUKUK: Giiickauf 1920. 
Gottfried Wilhelm und Langenbrahm. Nach KELLER. 

Echte Kennelkohle ist, wie erwiihnt, gIeichk6rnig, feink6rnig und ungeschichtet und besitzt infolgedessen 
muscheligen Bruch und matten Fettglanz. Der muschelige Bruch stellt eine Funktion der K6rnung, der Fett
glanz eine solche der Homogenitiit der Kohle dar. Mit zunehmender Inkohlung geht der Fettglanz in Glas
glanz tiber, wobei der muschelige Bruch verschwindet. Kennzeichnend fiir die ehemalige Faulschlammnatur 
sind die sich kreuzenden "Trockenrisse", deren Ebenen senkrecht zur Schichtung stehen (s. Abb. 226). Kennel
kohle ist auBerdem so fest und ziih, 
daB sie sich auf der Drehbank zu den 
verschiedenartigsten Gebrauchs- und 
Schmuckgegenstiinden verarbeiten liiBt. 

Abb.227. SporUe8 bras8erti STACH u. ZERNDT. 
Einzelspore. Mazeriert. Aufn. STACH. 

Vergr. 40fach. 

Abb. 228. AnMufuug von Kutikulen verschiedener Dicke mit sageartiger 
Zilhnung. FlOz 7. Zeche Brassert. Nach STACH 1932. Vergr. 95fach. 

Mikroskopische Einzeluntersuchungen zeigen, daB die Beschaffenheit dieser reinsten Mattkohle in erster 
Linie durch Art und Menge der bitumin6sen K6rper [Sporen (Mikro- und Makrosporen), Kutikulen, Algen 
und Harzk6rper] bedingt ist (s. Abschnitt VII, B). Von diesen sind neben den gelegentlich zu einer Vierer
gruppe (Tetrade) vereinigten "Makrosporen" (s. Abb.227) die "Kutikulen" (Blattoberhiiute) (s. Abb.228) 
sowie die "Sklerotien" [Dauerformen oder Ruhezustiinde holzzersWrender Pilze (Hymenozyten)] (s. Abb. 229) 
die am besten verkiirpert erhaltenen Reste (STACH 1932/33/35). 

Ihrem chemischen Charakter nach sind die Kennelkohlen sehr gasreich, jedenfalls meist gasreicher als die 
mit ihr im gIeichen Fl6z vorkommende Streifenkohle. 

Kukuk, Geologie. 14 
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lch lasse drei Kurzanalysen von Kennelkohlen folgen: Floz 19 der Zeche Baldur enthalt: 40% fliichtige 
Bestandteile bei 15,8 % Asche; Kohle aus Floz 18a (Baldur) fiihrt 34,7% fliichtige Bestandteile (auf Reinkohle 

Abb.229. Zwei Sklerotien (PiIzreste) aus der Flamm
kohle. Anschliff unter 01. Nach STACH 1933. 

Vergr. 130fach. 

a 
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Schieferton Sandschiefer 

44,6%) bei 21,4% Asche; Kohle aus Floz 5 (Zeche Wehofen): 
50,07 % fliichtige Bestandteile bei 8,25 % Asche. 

1m Gegensatz zu der alteren Auffassung (H. Po
TONIE), nach welcher die Kennelkohle (als Faul
schlammkohle) vorwiegend am Liegenden der Floze 
auftreten soIl, lehrt die Beobachtung imRuhrbezirk, 
daB die Mehrzahl der Kennelkohlenpacken im mitt
leren oder oberen Teil der Floze erscheint. Immer
hin sind mir aber auch manche Flozprofile bekannt, 
in denen die Kennel- bzw. die sog. Pseudokennel
kohlenpacken (als genetisch wesensgleiche Bildun
gen) das Liegende der Floze bilden. Einige Beispiele 
aus den verschiedensten Flozhorizonten mogen das 
Gesagte erlautern (s. Abb. 230). 

AuBer echter Kennelkohle ist auch, wenn auch 
selten, die in anderen Kohlenbezirken ziemlich 
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Abb.230. Auftreten von Kennelkohle innerhalb der Fliize: a) im Liegende.n, b) im Hangenden, c) in der Mitte. 

haufige Bogheadkohle (STACH und HOFFMANN 1931) vertreten. Vorlaufig kennen wir 
diese eigenartige Kohle mit Sicherheit nur aus Floz 15 der Zeche Brassert, wo sie als 
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0,30-0,50 m machtiger Packen auf tritt, ferner aus dem identen Floz "Z" der Zeche 
Auguste Victoria und unter anderem aus einer Bank des Flozes 2 der Zeche Friedrich 

Abb.231. Ecke eines Bogheadkohlengeroiles aus dcm Sandstein eines 
FlOzes der Gasflammkohlenschichten. Zeche Fiirst Leopold. S.W.B. 

Thyssen II/V. Ein weiteres Bogheadvorkommen 
wird durch ein von mir gesammeltes Kohlen
g e roll (mit rd. 69% Gas) aus einem Sand
stein der Zeche Fiirst Leopold nachgewiesen 
(s. Abb . 231), das HOFFMANN (1935) naher unter
suchte (s. Abb. 232). 

Gleich der gewohnIichen Kennelkohle, mit der sie chemisch 
v6llig iihereinstimmt, ist die Bogheadkohle homogen und mu
schelig brechend und verbrennt als Splitter mit ruBender 
Flamme. Bezeichnend fiir sie ist der braune Strich und der 
holzige Ton beim Anschlagen. 1m Gegensatz zu echter Ken
nelkohle, die sich in der Hauptsache aus Grundmasse, Sporen 
und Sporenfetzen aufbaut, zeigt die immer starker zuriick
tretende vitritische Grundmasse der Bogheadkohle"Olalgen" 
vom Typus der Pila sp. (STACH 1936) (s. Abb. 232). Diese 
Feststellung wird allerdings von JEFFREY und POTONrE 
bestritten, die in ihnen bituminose Gerinnungsformen sehen 
wollen. 

Bemerkenswerterweise finden sich nach einer von mir 
nachgepriiften Beobachtung von HELFFERICH (1936) in einer 
unreinen, als eine Art Kennelschiefer anzusprechenden Lagc 
der Bogheadkohle des F16zes Z der Z. Auguste Victoria auch 
gut erhaltene Reste von SiiBwassermus cheln, und zwar 
von Carbonicola aquilina und Najadites sowerbyi sowie von 
Koprolithen und Fischresten (Schuppen). Sie weisen darauf 
hin, daB es sich in dem Bogheadsapropel urn AIgenbildungen 
in SiiBwasserseen und nicht in salzigen Wassern handeln 
kann, wie friiher angenommen wurde (HOFFMANN -STACH 1931). 

Ein besonderes Merkmal der Bogheadkohle ist ihr auf
fallend groBer Reichtum an fliichtigen Bestandteilen [bis 
79,0% (auf Reinkohle) bei der Kohle der Zeche Auguste Vic
toria] sowie ihr hoher Teergehalt, der sie fiir die Olgewinnung 
in erster Linie als geeignet erscheinen laBt. 

Auch Mischtypen mit allen Arten von Ubergan
gen, sog. Boghead-Kennelpacken, welche also 
sowohl "Algen" als "Sporen" fiihren, sindineinigen 
Flozen des Ruhrreviers festgestellt worden, so 

Abb. 232. Bogheadkohle mit ± dieht gepackten Algcn 
und humoser Grundmasse. Kohiengeroll von deT 
Zcchc Fiirst Leopold. OIimmcrsion. Vergr. 100 faclt. 

Aufn. HOFFMANN. 

a 

b 

c 

a 

c 

d 

e 

Abb.233. Profil dcs aus drei Bilnken bestehenden 
FlOzes 13 (Kcnneleisenst einfloz) der Zeche Lohberg. 
a Kennelkohlc, b eisenhaltiger Schiefer, c Eisenstein, 

d Streifcnkohle, e Ji egender Sehieferton. 
Aus KUKCK: GIiickauf 1920. 

z. B. auf den Zechen Brassert, Baldur (Fl. 19) und Lohberg. Es diirfte sich in ihnen nach 
STACH (1936) urn SiiBwasseralgenseen handeln, in die Mikrosporen eingeschwemmt wurden. 

14* 
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Ais eines besonders bemerkenswerten Kennelkohlenvorkommens sei noch des Boghead
Kenneleisensteinflozes (Floz 13) der Zeche Loh berg gedacht, das auch auf Zeche Wil
helmine Victoria bekannt geworden ist. Es gehort zu den wenigen Flozen des Ruhr
bezirkes, die gleichzeitig Kennelkohle und Kohleneisenstein fiihren. 

Wie Abb.233 zeigt, besteht es in seiner vollstandigen Ausbildung (vom Rangenden zum Liegenden) 
aus rd. 0,80 cm machtiger Kennelkohle (a), Schiefer und Eisenstein (b und c) sowie aus Streifenkohle (d). Die 
Entwicklung des Flozes ist jedoch in streichender Richtung einem schneIlen Wechsel unterworfen. 

Die hochst eigenartige und fiir seine Verwendung hOffliche Zusammensetzung des Kenneleisensteinflozes, 
vornehmlich des Eisensteinpackens, hat zu eingehenden chemisch-technischen Untersuchungen durch die 
Werksverwaltung Veranlassung gegeben, liber die ich seinerzeit berichtet habe (KUKUK 1920). Die Unter
suchung der aschenreichen (22,5%) Kennelkohle durch WINTER (1920) ergab (auf Reinkohle bezogen): 

fliichtige Bestandteile 
Koks ............. . 

51,7% 
48,3% 

100,0% 
Eine Untersuchung auf Urteer im Kaiser Wilhelm-Institut fUr Kohltmforschung erbrachte 15,8 bzw. 

18,3 % Urteer (auf Reinkohle). Das giinstige Ergebnis an Urteer ist von Bedeutung, weil der Urteer nach den 
Angaben von FISCHER und GLUUD im Vergleich zum gewohnlichen Teer einen auBerordentlich geringen 
Gehalt an Phenol besitzt, wodurch er zur Leuchtol-, Schmierol- und Paraffingewinnung hervorragend 
geeignet erscheint. 

c) Pseudokennelkohle und Kennelschiefer. 
Von den echten Kennelkohlen hat man die bekannten "Pseudokennelkohlen" MUCKS 

abgetrennt (BODE 1932). DaB eine unbedingte Notwendigkeit dafiir vorliegt, wird von 

Abb. 234. Kennelschiefer der Zeche Bonifacius mit fein· 
streifiger Wechsellagerung von Kohlen- und Tonsub
stanz, vereinzeiten Mikrosporen, Blattoberhliuten sowie 
feinkornigem Schwefelkies. Olimmersion. Vergr.lOOfach. 

Aufn. HOFFMANN. 

KUHLWEIN und HOFFMANN (1935) bestritten. 
Unter den Pseudokennelkohlen sind lange Zeit recht 

verschiedenartige Bildungen verstanden worden. Nach der 
Auffassung ihres ersten Bearbeiters (MUCK 1891) soIlten 
es Kohlen sein, die auBerlich der Kennelkohle gleichen, 
sich aber in petrographischer Hinsicht von ihr unter
scheiden. Die spateren Bearbeiter wie BARSCH (1908) und 
DOHL (1928) kamen nur zu unbefriedigenden Ergebnissen. 
Ein besseres Bild der Verhaltnisse hat BODE (1932) gegeben. 

Nach seiner Definition sind unter echten Pseudo
kennelkohlen (im Sinne MUCKS) metamorphosierte 
ehemalige echte Kennelkohlen zu verstehen, deren 
auBere Merkmale sich durch fortgeschrittene Inkohlung ver
andert haben. Praktisch genommen waren also aIle starker 
inkohIten Kennelkohlen (d. h. die der Fett- und Mager
'kohlenschichten) als "Pseudokennelkohlen" zu bezeichnen. 

Merkmale dieser Kohlenart sind die stahlgraue Farbe, 
Sprodigkeit und Rauhglanz der Bruchflache sowie ein 
etwas starkerer Allgemeinglanz. Zudem zeigt die etwas 
weniger ziihe und feste Kohle einen fast wiirfeligen bzw. 
paraIlelepipedischen Bruch, der sich noch in den kleinsten 
Kohlenteilchen auBern kann. Nicht selten geben die 
Pseudokennelkohlen, wie BODE angibt, einen guten Koks. 

AuBer Pseudokennelkohlen gibt es aber auch noch 
manche andere, den Kennelkohlen ahnliche Bildungen, die rein petrographisch auf der Grenze zwischen 
Kohle und Schiefer stehen. Zur Gewinnung eines "Oberblicks liber diese sehr verschiedenartigen, schon 
auBerlich schwer oder liberhaupt nicht unterscheidbaren und daher frUber vielfach falsch gedeuteten 
Kohlengesteine verweise ich auf die von BODE (1932) aufgestellte Reihe. In dieser Tabelle habe ich 
mit STUTZER und STACH die Rohe des Gehaltes an anorganischen Stoffen von 25% auf 30% heraufgesetzt: 

Textur Kohle I (0-30% Asche) I 

{ 
Kennelkohle 

homogen Bogheadkohle 
Pseudokennelkohle 

inhomogen Streifenkohle 

Brandschiefer 
(30-50% Asche) 

Kennelschiefer 
Bogheadschiefer 
Pseudokennelschiefer 

Kohlenschiefer I 

Schiefer 
(50-100% Asche) 

Schieferton 

Tonschiefer 

Danach gehen also 
durch starkere Einschwem
mung von Ton und Quarz
bestandteilen, d. h. Zu
nahme des Gehaltes an 
anorganischen Stoffen (bei 
mehr als 30% Asche) aus 
echter Kennelkohle bzw. 
Pseudokennelkohle die 

fein- und gleichkornigen Brandschiefer ("Kennelschiefer", "Bogheadschiefer" bzw. "Pseudokennel
schiefer") hervor (s. Abb.234). 
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Hierbei ist zu beachten, daB aus Kennelkohle allein durch Zunahme des Aschengehaltes lwine Pseudo
kennelkohle entsteht, wie friiher haufig angenommen wurde. 

Die zu den Brandschiefern gehorenden, stark aschenreichen Kennelschiefer konnen durch ihre schwarze 
bis grauschwarze Farbe, ihr samtartiges Aussehen und ihren tonigen Fettglanz von den in dieselbe Gruppe 
gehorenden stahlgrauen und rauhglanzenden "Pseudokennelschiefern" unterschieden werden. 

Jedenfalls sollte die Zuweisung eines bestimmten Kohlengesteins zu einer der Haupt
gruppen nur auf Grund chemischer bzw. mikroskopischer Untersuchungen erfolgen. 

d) Braune Kohle. 
Nicht ohne Interesse ist das Vorkommen brauner Kohle, die bislang allerdings 

nur aus zwei Flozen bekannt geworden ist. Das eine Vorkommen wurde im Jahre 1910 
in Floz 16 (mittlere Fettkohlengruppe) der Zeche Zollverein IV/V, das andere in Floz 
Zollverein 2 (Gaskohle) der Zeche Consolidation III/IV von mir beobachtet (KUKUK 
und BODE 1927). 

In FlOz 16 bildete die braune Kohle den etwa 10 cm machtigen hangendsten Flozpacken, in dem ich 
innerhalb der Kohle Reste von SiiBwassermuscheln fand, und zwar von Najaditea ap. und Carbonicola 8p. 
Meines Wissens sind hier tierische Reste zum e r s ten Male in der westfiilischen Kohle festgestellt worden. 

In Floz Zollverein 2 stellte die braune Kohle eine linsenartige Anschwellung von 0,50 m groBter Machtigkeit 
bei etwa 550 m Langen- und 70-100 m Breitenerstreckung am Liegenden des Flozes dar. 

Uber die Art der Kohle gibt die nachstehende Analyse AufschluB: 

Asche Gas Koks Wasser r Gas auf Reinkohle 
% % % % I % 

! 
Floz Zollverein 2 (Zeche Consolidation) 22,5 25,0 73,8 1,2 32,8 
Floz 16 (Zeche Zollverein) 10,0 31,0 67,0 2,0 35,24 

Sowohl nach der chemischen als nach der mikroskopisch-petrographischen Untersuchung ist die braune 
Kohle in beiden Fallen trotz ihrer braunen Farbe und ihres braunen Striches eine typische Steinkohle, 
die weder mit Salpetersaure eine Rotfarbung, noch mit Kalilauge eine Reaktion ergibt. Auch die angestellten 
Mazerationsversuche beweisen, daB in der braunen Kohle - ungeachtet ihres jugendlichen Aussehens - ein 
recht reifes Material vorliegt. Aus der Gegeniiberstellung der Aschenanalysen von brauner Kohle mit normaler 
Kohle ergibt sich einwandfrei, daB die Kohle ihre braune Farbe Eisenlosungen verdankt, die zu den Ablagerungs
becken Zutritt hatten. 

Das Ergebnis der Untersuchung hat auch eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung. So wurde seinerzeit 
eine Kohlensendung des Kohlensyndikats aus dem die braune Kohle fiihrenden Fettkohlenfloz vom Besteller 
verweigert, weiI der Eisenbahnwagen, zufallig mit braunen Kohlenstiicken starker bestreut, einen schlechten 
Eindruck hervorrief. Erst nach erfolgtem analytischem Nachweis der GIeichwertigkeit von brauner und 
schwarzer Kohle wurde der Einspruch zuriickgezogen. 

2. Makrophysikalische Eigenschaften der Koblen. 
Obwohl sich die Kohlen der verschiedenen Kohlengruppen des Ruhrkarbons in 

ihren Haupttypen schon auBerlich unter anderem durch die Art der Streifung, des 
Glanzes und des Bruches ziemlich deutlich voneinander unterscheiden, ist es doch nicht 
leicht, zu einer fur den Betrieb des Bergbaues brauchbaren und ± allgemein giiltigen 
makroskopischen Kennzeichnung der einzelnen Kohlenarten zu gelangen. 

Die Schwierigkeit liegt unter anderem darin begrundet, daB z. B. mit fortschreitender 
Inkohlung die kennzeichnenden Merkmale der Streifung ganz allmahlich verloren gehen, 
d. h., daB sich die Mattkohlenstreifen den Glanzkohlenlagen immer mehr angleichen und 
ebenfalls glanzend werden. Man muB daher fur die Kennzeichnung der Kohlengruppen 
noch andere physikalische Eigenschaften heranziehen, wie Harte, Stiickkohlenfall, Staub
und Grubengasentwicklung beim Abbau u. a. m. Unter Zuhilfenahme aller dieser 
Mittel lassen sich die verschiedenartigen Kohlen etwa folgendermaBen kennzeichnen: 

Flamm- und Gasflammkohlen. Sie sind als typische Streifenkohlen mit vorwiegenden 
Glanzkohlenlagen anzusprechen. Ihre Glanzkohle zeichnet sich durch einen starken 
Glasglanz aus. Die oft in verhaltnismaBig dicken und zusammenhangenden Packen 
vertretene Mattkohle ist vollig matt und kann ortlich durch Kennelkohlenlagen er
setzt sein. Meist falIt die Kohle sehr stuckreich, und zwar in groBe, wurfelige oder 
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parallelepipedische Stucke, die etwa 60-75 % der Forderung ausmachen. Fur Gasflamm
kohle ist weiter das haufig zu beobachtende Anfallen von langstengeligen Stucken (sog. 
"Arme und Beine" des Bergmanns) bemerkenswert. Infolge Einlagerung dunner Aus
scheidungen von CaCOa, FeS2 u. a. auf den Schlechten macht sie vielfach auBerlich einen 
unansehnlichen Eindruck. Die stellenweise schlagwetterreiche Kohle entwickelt im all
gemeinen wenig Staub. Dieser zeigt infolge der oft vorhandenen Harte der Kohle und 
des verhaltnismaBig geringen Faserkohlengehaltes eine ziemlich grobe Kornung. Viel
fach ist die Kohle hart; stellenweise sogar so sehr, daB sie sich nicht mehr mit dem 
Abbauhammer gewinnen laBt, sondern geschramt bzw. geschossen werden muB. 

Die Gaskohle ist durchweg eine harte, mattkohlenreiche Streifenkohle mit wurfeligem 
oder parallelepipedischem Bruch, deren Mattkohlengehalt gegenuber dem der Flamm
und Gasflammkohlen im wesentlichen eine gleichmaBigere Verteilung besitzt. Beachtens
wert ist der meist groBe Stuckkohle~~all der Gaskohle. Damit hangt auch die ziemlich 
geringe Staubentwicklung zusammen. Ortlich lassen die Gaskohlenfloze viel Gas ausstromen. 

Die Fettkohle besteht aus einer glanz
kohlenreichen, sproden und meist brocke
ligen Streifenkohle. Die duritreichen Floze 
der oberen Fettkohle scheinen im allge
meinen harter und widerstandsfahiger als 
die der duritarmeren, unteren zu sein. Fett
kohle bricht stellenweise sehr stuckreich, 
entwickelt aber viel Grus bei groBer Staub
bildung. Dabei schwankt der Stuckkohlen
fall innerhalb weiter Grenzen. Der starken 
Staubbildung entspricht auch die groBe 
Grubengasausstromung. Kennzeichnender
weise unterscheidet sich hier die Mattkohle Abb.235. Dicke Faserkohlenlage der Fettkohlenschichtcn mit 

dunnen GIanzkohleneinlagernngen. S.W.B. 

schon makroskopisch durch ihren hoheren 
Glanz wesentlich von derjenigen der jungeren Kohlen, und zwar als Folge der starkeren 
Inkohlung. AuBer der Zerreiblichkeit der Fettkohle ist die haufig unscharfe Trennung der 
Streifenarten beachtlich, die auf den hohen Druck, unter dein diese Kohlenschichten ge
standen haben, zuruckzufuhren ist. Augenfallig ist auch das Auftreten oft mehrere Zenti
meter dicker, auf nicht zu groBe Entfernung aushaltender Faserkohlenlagen in manchen 
Fettkohlenflozen (s. Abb.235), Vorkommen, die in den anderen Kohlengruppen meiner 
Kenntnis nach viel seltener zu beobachten sind. Wie die Beobachtungen lehren, scheinen 
ortlich die an Faserkohle reichen Fettkohlenfloze zur Selbstentzundung zu neigen. 

Die Kohlen der EG- und Magerkohlenschichten sind nicht immer gut voneinander 
zu unterscheiden. Dem Aussehen nach entsprechen die EBkohlen teils der Fett
kohle und teils der Magerkohle. Letztere zeichnet sich im allgemeinen durch einen 
± gleichmaBigen Glanz aus. Lassen sich doch die einzelnen Streifenarten makro
skopisch kaum noch auseinander halten. Harte, Stuckkohlenfall und Reinheit der Kohle 
sind so verschieden, daB sie nicht als besondere Merkmale derselben bezeichnet werden 
konnen. Stellenweise ist die Staubentwicklung sehr groB und der Staub sehr fein (90 % 
geht durch Sieb 80). In der Nahe von Storungen und in tektonisch starker beeinfluBten 
Teilen der Ablagerung ist die Magerkohle vielfach murbe oder pulverig oder durch Auf
treten zahlloser Schlechten und Losen in "rhomboedrische" Stucke aufgelost. Ortlich 
zeigt die Kohle eine "pyramidenartige" Struktur und "tutenformige" Absonderung 
(s. weiter unten). Sehr haufig, und zwar nahe dem Ausgehenden, beobachtet man, daB 
die Magerkohlen, insbesondere die Anthrazite, "pfauenfarbige Anlauffarben" (Regen
bogenfarben) und metallisch spiegelnde Flachen besitzen. Sie ruhren von einem auBerst 
feinen Uberzug von Eisenhydroxyd her. Bisweilen sieht man auf Kluftflachen einen "rost
gelben Uberzug", der aus der Zersetzung von Doppelschwefeleisen in basisch schwefel
saures Eisenoxydhydrat hervorgegangen ist. 

Neuere Untersuchungen (NASHAN 1935) haben im ubrigen ergeben, daB die nach dem Inkohlungsgrad 
unterscheidbaren Kohlengruppen auch nach ihrem "Kapillarwert" gruppenweise zusammengefaBt werden 
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konnen, und zwar sind Magerkohlen und Gasflammkohlen als stark kapillare Kohlen, Fettkohlen und Gas
kohlen als schwach kapillare Kohlen anzusprechen. Wahrscheinlich steUt der Kapillarwert eine fiir jedes Floz 
kennzeichnende Zahl dar. 

Fiir den Betrieb diirfte es sich empfeblen, zur Gewinnung eines schnellen Uberblicks iiber die Eigen
schaften der Kohle der Floze, ihr Verhalten und die auf der Flozbeschaffenheit beruhenden, hinsichtlich ihrer 
Verwendung und ihres Absatzes wichtigen Merkmale fiir alle FlOze einer Zeche eine Flozkartei anzulegen, 
wie das schon KUHLWEIN und SCHMITZ (1935) vorschlugen. 

Die Kartei soUte nach dem Vorbild der Zeche Hibernia u. a. enthalten: Die iiblichen chemischen Angaben 
der Elementar- und Kurzanalysen, das qualitative und quantitative kohlenpetrographische Gefiige, die Ver
teilung, Zusammensetzung und das Schmelzverhalten der Asche, den Heizwert, das Backvermogen und die 
Verkokbarkeit, ferner Angaben iiber Sortenfall, Aufbereitbarkeit der Sorten, Hinweise auf besonders niitzliche 
oder schadliche Eigenschaften und beste Verwel'tungsmoglichkeiten. 

3. Chemisch-technische Eigenschaften der Roblen. 
Vom chemisch-technischen Standpunkt aus gesehen, verhiHt sich die Kohle, 

das seiner Zusammensetzung nach verwickeltste aller Gesteine, in den einzelnen Stufen 
des Ruhrkarbons sehr verschieden. Je nach der Beschaffenheit des Koksruckstandes 
und des Gehaltes der Kohle an fluchtigen Bestandteilen unterscheidet man dabei seit 
altersher Sand-, Sinter- und Backkohlenfloze, und unter diesen wiederum solche 
mit niedrigem und solche mit hohem Gasgehalt (vgl. im ubrigen den Abschnitt von 
WINTER: Chemie der Kohle). 

Von gewissen Ausnahmen abgesehen, laBt sich im Rheinisch -W estfalischen Steinkohlen
bezirk als Hauptregel aufstellen, daB der Gehalt der Kohle an fluchtigen Bestandteilen, 
der sog. Gasgehalt, vom Hangenden zum Liegenden stetig abnimmt. Betragt er in den 
hochsten Flozen 40-45 %, so sinkt er in den untersten, d. h. altesten Flozen auf 6-10 % 
fluchtige Bestandteile herab. Andererseits bildet der Koksruckstand bei den Kohlen 
der untersten Floze (Magerkohlenschichten) ein lockeres Pulver (Sandkohle). In den 
nachstfolgenden hoheren Schichten (EBkohlenschichten) ist der Koks schon zusammen
gefrittet (Sinterkohle). In der Mitte der ganzen Schichtenfolge (Fettkohlenschichten) 
zeigt sich der Koks dagegen geschmolzen und gleichzeitig geblaht (Backkohle). Von 
hier aus (weiter nach oben) nimmt die Backfahigkeit der Kohlen in den Gaskohlen
schichten und weiter in den Gasflamm- und Flammkohlenschichten wieder allmahlich 
ab, und zwar so, daB die Kohle der Floze (nun in der umgekehrten Reihenfolge) wieder 
die Eigenschaften der Sinter- und Sandkohlen aufweist. 

Auf diese Weise erhalten wir vom Hangenden zum Liegenden unseres Karbons folgendes Schema: 
Langflammige Sandkohlen = Gasflamm- und Kurzflammige Backkohlen = Fettkohlen, 

Flammkohlen, Sinterkohlen = EBkohlen, 
Langflammige Sinterkohlen = Gaskohlen, Sandkohlen = Magerkohlen. 

Backkohlen = Fettkohlen, 

Diese fur die technische Verwendung 
der Kohle ungemein wichtige Hauptregel 
hat in Verbindung mit der geologischen 
Stellung der Kohlenfloze zu nebenstehender 
Gliederung der Kohlenfloze im Ruhrbezirk 
(vom Hangenden zum Liegenden) gefiihrt: 

Demgegeniiber werden im Handel (ohne jede 
Riicksicht auf die geologisch-stratigraphische Stellung) 
bezeichnet als: 

Gasflammkohlen Kohlen mit einem 
Gaskohlen " 
Fettflammkohlen 
Fettkohlen 

a) ganzfettc 
b) halbfette 

EBkohlen 
Magerkohlen 
Anthrazitkohlen 

" 
" 
" 

" " 
" " 

Geologische 
Schichtengruppen 

Flammkohlen . . 
Gasflammkohlen 
Gaskohlen .. 
Fettkohlen . . 
EBkohlen .... 
Magerkohlen 

I Gehalt der Kohlen an 
fliichtigen Bestand-

! teilen (in runden Zahlen 
I auf Reinkohle bezogen) 

35-45% 

28-35% 
18-28% 
12-18% 
5-12% 

Gehalt von etwa 35-40% f1. Bestandteilen 
30-35% " 
24-30% " 

" " " 20-24% " " 
" " " 18-20% " " 

12-18% " 
8-12% " 
5-8 % " 
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Die oben angegebenen Gasgehalte stellen nur Durchschnittswerte fur die vorwiegend 
~ach geologisch-stratigraphischen Gesichtspunkten aufgestellten Kohlengruppen dar. 
Ortlich weichen die Gehalte der Kohlenfloze an fluchtigen Bestandteilen in den einzelnen 
Schichtengruppen nicht unerheblich von den angefuhrten Werten ab bzw. uberschneiden 
sich. Beispielsweise ist "EBkohle" kein rein stratigraphischer, sondern ein chemischer 
Begriff. Es gibt weiter Floze, die der erwahnten stratigraphischen Gliederung nach zu 
den Fettkohlenschichten gehoren, aber EBkohleneigenschaften besitzen, ebenso wie EB
kohlenfloze mit Fettkohlencharakter und Gaskohlenfloze mit Fettkohleneigenschaften 
nicht selten sind. 

Fiir diese ortlich vorhandene Unabhangigkeit der chemischen Eigenschaften mancher Floze von der 
geologischen Stellung lassen sich zahlreiche Einzelbeispiele anfiihren. So sind die Floze der unteren Gas
flammkohlengruppe in der Emscher-Mulde die besten Gaskohlen, wahrend ihre FettkohlenflOze EBkohlen
eigenschaften haben. Weitere Beispiele sind unter Abschnitt 4 dieses Kapitels aufgefiihrt. 

Erwahnt sei noch, daB das gegenuber der Verkokung sehr verschiedene Verhalten 
der Kohlen durch Mischung geandert bzw. verbessert werden kann. 

Beispielsweiselassen sichKohlen aus den Flozen Kreftenscheer und Finefrau (mit 13-15% Gas), gemischt 
mit Kohle aus Floz Girondelle (17-19%) im Verhii.ltnis 2: 1 verkoken. 1m 0 wird die Kohle des Flozes 
Finefrau (mit 18,5% Gas) zwecks Verkokung zur Hiilfte mit backenden Fettkohlen gemengt. 

Von Bedeutung fur die Verkokungsfahigkeit der Kohle ist auch ihr Feingefuge. 
Nach KUHLWEIN backen die Gefugebestandteile "Vitrinit" und "Exinit" der Kohle 
gut, wahrend "Fusinit" und "Mikrinit" sich inert verhalten. 

Bezuglich der chemisch-technischen Eigenschaften der Kohlen der verschiedenen 
Kohlengruppen und ihrer Verwendung ergibt sich Folgendes: 

Die Flammkohlen, Gasflammkohlen und Gaskohlen (mit 45-28% fluchtigen Be
standteilen) stellen gasreiche, sehr langflammige und stark ruBende Sand- und Sinter
kohlen dar. Sie dienen in erster Linie fur Industriezwecke und als Bunkerkohlen, 
aber auch als Hausbrandkohlen. Insbesondere die Gaskohlen finden wegen ihres 
hohen Gasgehaltes (mit 28-35% fluchtigen Bestandteilen) zur Erzeugung von hoch
wertigem Leuchtgas oder Generatorgas sowohl im Inlande als im Auslande Ver
wendung. Die den englischen Kohlen von Hartley und Durham sehr ahnlichen west
falischen Kohlen ubertreffen die englischen teilweise noch bezuglich des Gasausbringens 
und der Leuchtkraft des Gases. Bei Vermischung mit gasarmeren Kohlen (Fett- oder 
EBkohlen) konnen sie auch zur Verkokung herangezogen werden. Es sind ferner die 
naturgegebenen Kohlen fur die Zwecke der Hydrierung. 

Die Fettkohlen (mit 28-18% fluchtigen Bestandteilen) verbrennen mit kurzerer 
Flamme, wobei sie nur wenig zur Rauch- und RuBbildung neigen. Infolge ihrer vor
zuglichen Backfahigkeit sind sie die geeignetsten Kohlen zur Darstellung des Kokses, 
eignen sich aber auch fur die Schwelung und fUr Industriezwecke, und zwar ins
besondere als Kesselkohlen. Bestimmte NuBsorten werden auch noch fur Hausbrand 
und Schmiedezwecke verwendet. 

Die gasarmeren E8kohlen (mit 18-12% fluchtigen Bestandteilen) ergeben bei der 
trockenen Destillation eine weit geringere Ausbeute an Gas von niedrigem Heizwerte. 
Sie werden vorwiegend als Hausbrand- und als Schmiedekohlen verwandt. Sie 
dienen in Feinkohlenform aber auch fur Staubfeuerungen und zur Briketther
stellung. Mit gasreicheren Kohlen gemischt, konnen sie zur Koksdarstellung be
nutzt werden. 

Unter Magerkohlen (mit weniger als 12% fluchtigen Bestandteilen) endlich werden 
kurzflammige, gasarme Sinter- und Sandkohlen verstanden. Nur gelegentlich sind sie 
verhaltnismaBig gasreich und dann ebenfalls wie EB- bzw. Fettkohlen verkokbar. Mit 
gasreicheren Kohlen vermischt, lassen sie sich gelegentlich verkoken. Sie finden vor
nehmlich fur Hausbrandzwecke (in Dauerbrandofen) und fur Brikettierungs
zwecke Verwendung. 

Von den Magerkohlen werden schlieBlich noch die sehr gasarmen, kurzflammigen 
und heizkraftigen Kohlen, die sog. Anthrazitkohlen oder richtiger "anthrazitische Kohlen" 
(mit 5-8% fluchtigen Bestandteilen), abgetrennt. Sie liefern ein vortreffliches Material 
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fUr Dauerbrennerofen und Zentralheizungen. AuBerdem werden sie zur Karbid
und Elektrodenerzeugung benutzt. 

Uber die RegelmaBigkeit der Abnahme des Gehaltes an fluchtigen Bestandteilen 
vom Hangenden zum Liegenden von 45% bzw. 40 % auf 6 % Gas war schon oben die 
Rede. Das Ergebnis neuer Untersuchungen zeigt jedoch, daB diese Verringerung des 
Gasgehaltes in Richtung vom Hangenden zum Liegenden sich weder von Floz zu Floz 
noch in den die Floze aufbauenden Streifenarten der Einzel£loze ganz gleichmaBig voU
zieht. Sie setzt vielmehr an bestimmten Stellen des gesamten FlOzprofils des Ruhr
karbons - wenn auch nicht uberaU in dem gleichen AusmaB - sprunghaft ab (LEHMANN 
und STACH 1930). Diese Stellen (sog. "Inkohlungsspriinge") fallen nun auffallenderweise 
stellenweise mit den stratigraphischen Grenzen bestimmter Schichtengruppen zusammen. 
Die innere Ursache dieser unvermittelten Anderungen im Gasgehalt ist in ihren Einzel
heiten noch nicht schlussig erkannt. Bemerkt sei nur, daB derartige Unterschiede im 
Gehalt der Kohle an £luchtigen Bestandteilen wenigstens zum Teil auch von der Art 
der Gefugezusammensetzung abhangig sein konnen, indem p£lanzliche Bitumenkorper 
den Gasgehalt erhohen, Fusiteinlagerungen ihn herabmindern. 

Weiter ist zu erwahnen, daB die Teerausbeute der Ruhrkohle im allgemeinen 
zwischen 4 und 6% (bei einem Stickstoffgehalt zwischen 1,00 und 1,75%), die Benzol
ausbeute zwischen rd. 0,7 und 1,20 %, das spez. Gewicht zwischen 1,1-1,45 (im 
Durchschnitt 1,30) und der Aschengehalt zwischen 3-12 % schwankt. Dabei steht 
die Teerausbeute naturgemaB in engster Beziehung zur anteiligen Zusammensetzung 
der Kohle aus Vitrit, Durit, Clarit und Fusit. Ergibt doch der Durit eine besonders 
hohe Teerausbeute. 

Die nachfolgende Zusammenstellung (nach KUHL) vermittelt nochmals auf Grund von Kurzanalysen 
(auf Reinkohle bezogen) einen t}berblick liber den chemisch-technischen Charakter der Feinkohle der vier 
wichtigsten Kohlenarten auf der Grundlage ihrer stratigraphischen Gliederung: 

Magerfeinkohle I EBfeinkohle Fettfeinkohle Gasflammfeinkohle 
% % % % 

Fliichtige Bestandteile. 7-11 12-18 18-29 29-37 
Koksausbeute. . . . . 81-87 74---82 63-76 55-65 
Asche 6-8 6-8 6-8 6-8 

Bezuglich weiterer chemischer Eigenschaften verweise ich auf die nachstehende Uber
sicht (nach FISCHER u. a.): 

Urteerausbeute Gehalt des Urteers an Sauerstoffgehalt 
Koks- (nach dem Ruhr-

Kohlenart ausbeute kohlenhandbuch) festem Paraffin I Phenolen der Kohle 

I 
% % I % % 

Gasflammkohle . 55-65 I 11 -14 1-2 40--45 15-19 
Gaskohle . 63-70 11 -14 1-2 25-35 10--14 
Fettkohle. 67-76 I 7 -11 1-2 15-25 5-10 
EBkohle 74-87 I 1,5- 4 - I - I -
Magerkohle . 74-87 0,5- 1 - - i 3-5 

Die Frage nach dem Aschengehalt der Kohlen des Bezirkes ist dahin zu beant
worten, daB er seiner Natur nach sowohl im Durchschnitt der Floze der verschiedenen 
Kohlengruppen als auch innerhalb der Einzel£loze sehr stark schwankt. Nach unten 
geht sein Gehalt nicht selten auf 4 oder 2% herab. In der Kohle mancher Floze solI er 
sogar noch unter 1 % liegen. Den mir bekannten geringsten Gehalt an Asche weist 
unter anderem die Kohle des Flozes Blucher (Zeche Ver. Bonifacius) mit 1,6% auf. Aus 
dem oben erwahnten Grunde kann der Aschengehalt auch nicht als Kennzeichen der 
stratigraphischen Stellung eines Flozes angesehen werden. 1st doch die Asche der Kohlen 
sowohl auf die ursprungliche P£lanzenasche (syngenetisch) als auf die Einschwemmung 
spaterer, sog. "Fremdasche" (epigenetisch), die teils wahrend, teils nach der Kohlen
bildung in die Kohle hineingeriet, zuriickzufuhren. Sto££lich dreht es sich in der Fremel
asche, wie der Augenschein lehrt, vorwiegend urn Quarz, Kaolin, Calcit und Pyrit. 
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GroBe Bedeutung hat die anteilige Zusammensetzung der FlOzasche, da diese den Wert der Kohle wegen 
der unangenehmen Eigenschaft des Verschlackens mancher Aschen und der dadurch herbeigefiihrten Ver

engung des Rostes, Behinderung des Luftzutritts 

I
Davon loslich und unvollkommener Verbrennung der Kohle sehr 
in HCI (%) beeinflussen kann_ Die Ursache der Schlak

-----------+------i----- kenbildung sah schon MUCK (1891) darin, daB 
Si02 • 

SOa . 
P20S . 
Fe20 a . 
Al20 3 
MnO . 
CaO 
MgO ......... . 
Wasserloslich (hauptsachlich 

CaS04 und Alkalien) ... 

41,5% 
0,4% 
0,5% 

18,4% 
31,4% 
0,7% 
1,8% 
1,2% 

4,8% 

100,8 % 

0,8 
0,4 
0,5 

17,0 
20,1 
0,7 
1,4 
0,9 

41,8 

Eisenoxyd in der Feuerung zu Eisenoxydul re
duziert wird und dieses sich unter anderem mit 
den Silikaten zu einer leichtfliissigen Schlacke 
bindet. 

Der in den einzelnen Flozen sehr verschieden 
hohe Aschengehalt gibt allerdings kein Bild der 
wirklich vorhandenen anorganischen Begleiter der 
Reinkohle, sondern stellt nur die Verbrennungs
produkte dieser dar (WINTER 1936). 

Eine Durchschnittsanalyse aus 4000 Ruhr
kohlenproben ergibt nebenstehende Tabelle (nach 
KREULEN 1928): 

Die aus den Analysen hervorgehende Wasser- und SaurelOslichkeit der Steinkohlenasche weist auch 
auf die Bedeutung der Kohle als Diingungsmittel hin (MONNIG 1934). 

Nach Kohlenstufen getrennt, ergibt sich hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Asche das folgende Bild: 

Magerfeinkohle I EBfeinkohle Fettfeinkohle I Gasflammfeinkohle 

Kieselsaure. 49,7 % 45,0 % 41,9 % 39,4 % 
Tonerde 21,9 " 26,9 " 29,7 " 31,1 " 
Eisenoxyd 16,4 " 16,3 " 14,4 " 16,9 " 
Kalk 3,8 " 4,0 " 5,6 " 6,6 " 
Magnesia 0,8 " 1,5 " 2,1 " 1,3 " 
Schwefelsaureanhydrit . 2,3 " 1,8 " 2,3 " 4,1 " 
Alkalien . 2---4 " 2---4 " 2---4 " 2---4 " 
Silikatmodul . 1,30 1,04 0,95 0,82 
Eisenmodul. 1,34 1,65 2,06 1,84 

Die wichtigsten Bestandteile der Asche sind also: Kieselsaure, Tonerde, Kalk, Magnesia, Eisen
oxyd und AlkaIien. Von diesen nimmt der Menge nach die Kieselsaure mit geringerem Alter der Schichten
gruppen allmahlich ab, wahrend der Vomhundertsatz der Tonerde in der gleichen Richtung wachst. Wichtig 
ist, daB die Schmelzbarkeit der Steinkohlenasche hauptsachlich von dem GehaIt an der am schwersten (bei 
1775°) schmelzbaren Tonerde (Al20 a) abhangt. Es folgt die Kieselsaure (SiOs) mit 1685°. Mischungen aus Ton
erde und Kieselsaure erweichen dagegen schon bei 1300-1450°. Dagegen konnen die in der Steinkohle ent
haltenen Basen wie FesOs, CaO, MgO, KsO und NasO samtlich als FluBmittel angesehen werden, die den Schmelz
punkt der Asche erniedrigen. 

Der Schmelzpunkt der Ruhrkohlenaschen liegt demnach etwa zwischen 1300-1500° C. 

Fiir die Giite des zu erzeugenden Kokses ist die petrographische Beschaffenheit der 
Kohle der Floze natiirlich bedeutungsvoll. So liefern - ganz allgemein gesagt - Glanz
kohlen und Mattkohlen einen verschiedenwertigen Koks, derart, daB durchschnittlich 
der Mattkohlenkoks dem Glanzkohlenkoks hiittentechnisch unterlegen ist. 

4. Die Inkohlnngsverhaltnisse der FlOze des Rnhrbezirkes 
nnd ihre Abhangigkeiten. 

Vom chemischen Standpunkt aus betrachtet, kommt der Inkohlungsgrad oder 
die Reife einer Kohle - d. h. relative Anreicherung des Gehaltes an Kohlenstoff - vor
nehmlich in der Elementaranalyse (Gehalt an C, 0, H und N), in der Zusammensetzung 
der der Kohle verschiedener Inkohlungsstufen entstromenden Gase (Flozgase) und 
schlieBlich auch in der K urzanalyse (durchdie bei der trockenenDestillation entstehenden 
fliichtigen Bestandteile) zum Ausdruck. Bekanntlich ist der Inkohlungsgrad der Floze 
des Ruhrbezirkes sehr verschieden, und zwar sowohl in der Senkrechten als auch 
in der Horizontalen. Soweit sich die Verhiiltnisse bis heute iibersehen lassen, voll
ziehen sich diese Anderungen der Inkohlung im groBen und ganzen ± gesetzmaBig_ 
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Seit alter Zeit steht fest, daB die Hohe der fluchtigen Bestandteile der Floz
kohle (bei der trockenen Destillation kurz als "Gasgehalt" bezeichnet) von den 
hangenden zu den liegenden Flozen ziemlich gleichmaBig (wenn auch nicht 
gesetzmaBig) abnimmt (sog. HILTsche Regel!). Und zwar sinkt der Gasgehalt ins
gesamt von etwa 45 % auf etwa 5 % bei rd. 2900 m Schichtenmachtigkeit, d. h. um 1 % 
auf rd. 70 m Gestein. 

Diese Feststellung entspricht den in fast allen Kohlenbezirken gemachten Erfahrungen. Beispielsweise 
ahnelt das Verhalten der Ruhrfl6ze dem der Fl6ze des Ostrauer Reviers, bei denen eine Abnahme von 30% 
auf 3000 m, gleich 1 % auf 100 m festgestellt wurde (PETRASCHECK 1930). 

Die Beobachtungen lehren weiter, daB der Gasgehalt der Kohle rechts des 
Rheins im allgemeinen ziemlich gleichmaBig innerhalb derselben Floze in 
der Richtung von W nach 0 (richtiger in der Streichrichtung von WSW-ONO) 
steigt, und zwar insgesamt um etwa·l0% auf rd. 50 km = 1 % auf rd. 5 km. Hiermit 
geht eine Zunahme der Verkokungsfahigkeit Hand in Hand. Demgegenuber zeigt sich 
auf der linken Rheinseite eine Zunahme des Gasgehaltes in der umgekehrten 
Richtung, d. h. von 0 nach W (also vom Rheine weg). 

Eine dritte GesetzmaBigkeit kommt darin zum Ausdruck, daB der Gasgehalt 
gleicher Floze im allgemeinen in q uerschlagiger, d. h. sudost-nord westlicher 
Richtung abnimmt, und zwar um etwa 6-10 % auf rd. 35 km = 1 % auf rd. 
5,8 bzw. 3,5 km. 

Es hat schlieBlich noch den Anschein, als ob viertens der Gasgehalt eines und 
desselben Flozes sich auch nach der Teufe zu verandert, d. h. a bnimm t. Letztere Er
scheinung ist jedoch noch nicht so weit untersucht worden, als daB hier von einer klaren 
GesetzmaBigkeit der Inkohlungssteigerung nach der Teufe gesprochen werden konnte. 

Abgesehen von den drei bzw. vier vorgenannten, ± gesetzmaBigen Anderungen der 
Inkohlung sind ortlich noch zahlreiche andere, schwachere oder starkere UnregelmaBig
keiten des Reifestadiums gleichaltriger Floze beobachtet worden, die auf besondere 
- noch keineswegs uberall klar erkannte - Ursachen zuruckgefuhrt werden mussen. 
Zum Teil durften diese Erscheinungen mit dem petrographischen Aufbau der Floze im 
Zusammenhang stehen. 

So zeigen einige steil aufgerichtete FlOze der unteren Magerkohlenschichten in der sudlichsten Mulde 
des Ruhrreviers (Herzkamper Mulde), nahe dem Beckenrande, wie z. B. Fl6z Wasserbank (Zeche Uhlenberg) 
einen Gasgehalt von 17,1 % und Fl6z Mausegatt (Zeche Beust) einen solchen von 23,6%. Diese hohen Gas
gehalte fallen um so mehr in die Augen, als es sich hier um FlOze in Gebieten handelt, die tektonisch stark 
beansprucht worden sind und eines die Entgasung verhindernden Deckgebirges entbehren. Die In
kohlung der Fl6zkohle ist jedenfalls hier eine weit schwachere als sie der HILTS chen Regel entspricht, schon 
weil sie die Verwendung der Kohle zur Verkokung erlaubt. 

Ahnliche Verhiiltnisse waren auch an anderen Stellen zu beobachten, so bei einigen Mager- und EBkohlen
fl6zen der Zeche Kurl. Dort sind die FlOze Mausegatt (mit 21,7%), Girondelle (mit 22,5%) und PlaBhofsbank 
(mit 23,4%) gasreicher als der Durchschnitt der entsprechenden Fl6ze des Bezirkes. Ihre verhaltnismaBig 
geringe Inkohlung gestattete es, sie ohne Zusatz anderer Kohlen gut zu verkoken. 1m Gegensatz dazu zeigen 
die gleichaltrigen Fl6ze auf Zeche P6rtingssiepen: Fl6z Mausegatt (mit 7,2%) und FlOz Finefrau (mit 8,9%) 
wieder eineweitstarkere Inkohlung, als der stratigraphischen Hohenlage der Fl6ze im Normalprofil zukommt. 

Auch daran sei erinnert, daB das von Deckgebirge freie Karbon des Piesberges (mit den allerjungsten 
FlOzen des Bezirkes) sogar eine anthrazitische Kohle mit 4-8% Gas schuttet, das ist eine Kohle, deren Gas
gehalt noch unter dem der altesten Magerkohlen des Ruhrbezirkes liegt. 

Ganz ahnliche UnregelmiWigkeiten des Gasgehaltes innerhalb der gleichen Fl6ze sind im Limburger 
Becken festgestellt worden (Roos 1936). 

Bemerkenswert ist auch die Mitteilung von JONGMANS (1927), daB die auf der Schwelle von Winterswijk 
(Holland) erbohrten Kohlenfl6ze trotz ihres hohen, zwischen 38 und 30% schwankenden Gasgehaltes nicht den 
Gasflammkohlenschichten, sondern auf Grund von Pflanzenfunden den Fettkohlenschichten (Wilhelmina
Gruppe) angehOren. 

Beachtung verdient weiter die Tatsache, daB die Inkohlung nur bei der Glanzkohle von den hangendsten 
zu den liegendsten F16zen ziemlich gleichmaBig verlauft, wahrend sie sich bei der Ma ttkohle sprunghaft 
vollzieht (HOFFMANN und LEHMANN 1932). Untersuchungen uber die den Inkohlungssprungen zugrunde 
liegenden Ursachen sollten daher in erster Linie yom "Vitrit" der Fl6ze ausgehen. 

SchlieBlich m6chte ich noch auf eine Beobachtung von Roos (1936) im Limburger Becken hinweisen, 
wonach z. B. eine Kohle mit 10% fluchtigen Bestandteilen noch verkokbar sein kann, falls diese Gasarmut 
lediglich auf Sonderwirkung des tangentialen faltenden Drucks zuruckzufiihren ist, daB sie dagegen unverkok
bar ist, wenn es sich um eine Magerkohle im Sinne des HILTschen Gesetzes handelt. 
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Kohlenpetrographische Untersuchungen haben ergeben, daB die Inkohlung (Reife) 
der Floze weitgehend von der petrographischen Struktur der Kohle der Floze abhangig 
sein kann. Zeigen doch die Floze nicht selten schon in ihren einzelnen Banken vollig 
voneinander abweichende Gehalte an fliichtigen Bestandteilen, Unterschiede, die lediglich 
in der petrographischen Verschiedenartigkeit des Aufbaus dieser Banke begriindet liegen. 
Hieraus allein konnen jedoch die vielen UnregelmaBigkeiten noch nicht erklart werden. 

Eine vollig befriedigende Losung aller dieser Fragen kann freilich heute schon deshalb nicht erwartet 
werden, weil der ProzeB der Inkohlung an sich noch nicht in allen Einzelheiten geklart ist. Hier diirften die 
Ergebnisse weiterer petrographischer Einzeluntersuchungen von Bedeutung werden. 

Sicher ist zunachst, daB die Verschiedenartigkeit der das Urmoor aufbauenden 
Pflanzen auf die Art der Kohle (z. B. ob backend oder nichtbackend) keinen EinfluB 
ausgeiibt hat, wie das schon wiederholt, untel' anderem von PETRASCHECK, nachgewiesen 
wurde. Ebenso steht fest, daB fiir den Inkohlungsgrad das biochemische Stadium 
des Torfmoores von Bedeutung ist, in dem die geochemischen Vorgange einsetzten. 
Nicht zu bezweifeln ist weiter, daB die allmahliche Abnahme des Mattkohlengehaltes 
der Floze in den Absatzen von Glanz- und Mattkohlenschichten in den Urmooren von 
der Gasflammkohle bis zur Magerkohle nicht auf primare, mengenmaBige Unterschiede 
zuriickgeht, sondern lediglich eine Folgeerscheinung der mit der fortschreitenden 
Inkohlung eingetretenen Umwandlung der Mattkohle in Glanzkohle darstellt. 

Beziiglich der allmahlichen Zunahme des Kohlenstoffgehaltes der Floze unter gleich
zeitiger Abnahme der fliichtigen Bestandteile in der Vertikalen, d. h. des Anwachsens 
des Inkohlungsgrades nach der Tiefe zu (sog. "HILTSche Regel"), zeigen die Floze des 
Ruhrreviers eine gewisse Unstetigkeit. Diese driickt sich unter anderem darin aus, daB 
oberhalb der Inkohlungsstufe mit rd. 20% Gas und besonders in der noch jiingeren Zone 
mit iiber 30 % die Inkohlung der Floze nicht regelrecht vom Hangenden zum Liegenden, 
sondern stellenweise sehr unregelmaBig zunimmt, wahrend sie unterhalb von 20 % nach 
der Tiefe im allgemeinen langsam und gleichmaBig vor sich geht. 

Eine besonders auffallige Zunahme des Inkohlungsgrades zeigt sich zwischen den 
tiefsten Flozen der Gaskohlenschichten und denen der Fettkohlenschichten. Dieser 
Unterschied auBert sich hier in einem richtigen "Inkohlungssprung". Die friihere Annahme, 
daB dieser Sprung unmittelbar iiber Floz Katharina liege (LEHMANN und STACH 1930), 
hat sich nach neueren Untersuchungen nicht aufrechterhalten lassen. Damit ist auch 
die Ursache dieser Erscheinung nicht, wie friiher vermutet wurde, ausschlieBlich in den 
mit der Transgression des Meeres iiber Floz Katharina verbundenen Vorgangen zu sehen, 
selbst wenn auch noch andere Inkohlungsspriinge vorhanden sind, die in Hohe mariner 
Ingressionen liegen, wie bei Floz Agir und weiter in der Gegend der Lingulaschicht 
(LEHMANN und HOFFMANN 1932). 

Die vermuteten genetischen Beziehungen zwischen Inkohlungsspriingen und Meeresiiberflutungen sind 
auch schon deshalb nicht als gesichert anzusehen, weil in Hohe der vielen anderen marinen Oberflutungen, 
wie z. B. iiber Fliiz Finefrau, Floz PlaBhofsbank, Fliiz Sarnsbank und Floz Hauptfloz derartige Inkohlungs
spriinge nicht nachzuweisen sind, und andererseits deutliche Spriinge an Stellen der Fettkohlenschichten wahr
zunehmen sind, die vollig frei von marinen Oberflutungen sind. 

Nach allgemeiner Auffassung ist die Ursache des Inkohlungsfortschrittes nach der 
Teufe auf die Wirkungen tektonischen Druckes zuriickzufiihren. Dieser umfaBt 
sowohl den Ablagerungs- (statischen) wie den Faltungs- (dynamischen) Druck. 
Aus der immer starkeren Verfestigung der Gesteine nach der Teufe zu, die selbst die 
jiingsten Ablagerungen des Ruhrkarbons ergriffen hat, ergibt sich, daB der Ablagerungs
druck, welcher im Laufe der Zeit - der immer groBer werdenden Tiefe der variszischen 
Sammelmulde entsprechend - selbst starker wird, eine immer weitergehende Umwandlung 
(Inkohlung) der eingeschlossenen Kohlenfloze herbeifiihrte. 

Dieser Annahme scheint allerdings das Ergebnis der bekannten Untersuchungen von BERGIUS (1913) 
zu widersprechen, aus denen hervorgeht, daB zur Weiterfiihrung der Inkohlung kiinstlicher Kohlen der in den 
bergmannisch erreichbaren Teufen der Kohlengruben vorhandene Belastungsdruck sowie die Temperatur 
nicht geniigt, da der statische Gesteinsdruck in rd. 1000 m Teufe kaum mehr als rd. 260 atii betragt. 

Die Hauptursache der nach dem Liegenden zunehmenden Inkohlung diirfte jedoch 
in dem nach der Tiefe zu wachsenden, ungeheuren, zahlenmaBig nicht faBbaren F al tung s-
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druck (einschlieBlich der sich allerdings nur in maBigem Umfange auswirkenden Reibungs
warme) der variszischen Orogenese zur Zeit der asturischen Phase zu suchen sein, der 
schon die durch den Ablagerungsdruck eingeleitete Inkohlung energisch weiter fiihrte 
und vollendete. Hierbei sei es zunachst dahingestellt, ob die Inkohlung vorwiegend 
durch Umwandlung der Gefiigebestandteile der Kohle bewirkt, oder durch die infolge 
tektonischer Vorgange entstandenen Dehnungskliifte und der damit verbundenen Ab
wanderung von CH4 und CO2 in die entstandenen Hohlraume gefordert wurde. Eine nicht 
unbetrachtliche Rolle diirfte dabei aber auch der gleichzeitigen Verlagerung der floz
fiihrenden Schichten in immer groBere Tiefen, d. h. in Zonen immer hoherer Erdwarme 
(3000 m Uberlagerung gleich rd. 100° C) zugefallen sein. 

DaB das Ergebnis dieser Vorgange von der Dauer der Wirksamkeit der erwahnten 
Faktoren, also auch von der Zeit, sehr wesentlich abhangig war, bedarf kaum besonderer 
Erwahnung. 

Fiir die Bedeutung des Faltungsdruckes sprechen unter vielen anderen Beispielen die Verhaltnisse des 
ahnlich gelagerten pennsylvanischen Kohlenreviers, wo der Inkohlungsgrad der Faltungsstarke parallel verlauft 
(HOFFMANN und JENKNER 1932). Auch PETRASCRECK (1930) kommt z. B. hinsichtlich des Einflusses der 
Orlauer Falte auf die Umwandlung der Kohle zu dem gleichen Ergebnis. Experimentelle Untersuchungen 
bestatigen im iibrigen die Wirkung von Druck und Temperatur auf die Umwandlung der Kohle (vgl. W6RLBIER 
1937 nach LEWIS 1936). 

Schwieriger scheint mir die Deutung der allgemeinen Veranderung des Gasgehaltes 
der Ruhrkohlenfloze in der Horizontalen, d. h. der Abnahme des Gasgehaltes (links 
des Rheins) von W nach 0 und der stetigen Zunahme (rechts des Rheins) von W nach 0 
zu sein. 

Letztere wird iibrigens auch in anderen Revieren, so in der Cam pine, beobachtet. Hier stellte GROSSJEAN 
(1936) eine regelmaBige Abnahme des Gasgehaltes eines F16zes des Katharinahorizontes innerhalb derGesamt· 
ablagerung von W nach 0 von 35% auf 23,9% fest. 

KRUSCR sah die Ursache dieser Veranderung in dem EinfluB eines entgasenden Verwerfungssystems 
(Rheintalgraben). Er glaubte die links des Rheins in westiistlicher und rechts des Rheins in ostwestlicher 
Richtung erfolgende Abnahme des Gasgehaltes der Fl6ze auf unmittelbare Wirkung des Rheintalgrabens 
zuriickfiihren zu k6nnen, der durch seine zahlreichen Verwerfungen entgasend gewirkt habe. Dabei verglich 
er die beiderseitige Herabminderung des Gasgehaltes durch den Rheintalgraben mit dem trichterf6rmigen 
Herunterziehen des Grundwassers durch einen Kanaleinschnitt. 

Gegen die sehr bestechende Erklarung von KRUSCH miissen aber doch Bedenken 
erhoben werden. Neuere Untersuchungen ergeben zunachst, daB die erwahnte Gesetz
maBigkeit der Abnahme des Gasgehaltes gleicher Floze der linken Rheinseite in Richtung 
auf den Rhein gar nicht durchweg besteht. Es muB auBerdem bezweifelt werden, ob ein 
Sprungsystem, wie der Rheintalgraben, trotz seiner vielen Verwerfungen iiberhaupt 
in der Lage ist, einen derartig weitreichenden und sich allmahlich auswirkenden ent
gasenden EinfluB auszuiiben. 

RULAND (1937) wies nach, daB im Limburger Becken Querstorungen nur lokal den Gasgehalt gleicher 
Fl6ze herabzumindern verm6gen. 

Ebenso haben Untersuchungen der Kohle von Fl6zen des Ruhrreviers in unmittelbarer Nahe von 
Verwerfungen (sowohl mit groBem als geringem VerwerfungsausmaB), und zwar vor und hinter diesen, ergeben, 
daB die kleinen Spriinge gar keine und die groBen Verwerfungen kaum irgendeine Veranderung des Inkohlungs
grades der Fl6ze bewirkten (KRuPE 1931). 

Dem Grabensystem des Rheintals kann daher der vermutete weitreichende EinfluB 
auf die Entgasung der Floze in Richtung von 0 nach W (rechts des Rheins) bzw. von 
W nach 0 (links des Rheins) nicht zugeschrieben werden. 

STUTZER (1936) hat nun festgestellt, daB zwar die Kohlenfloze (etwa durch groBere 
Eigenwarme) die geothermische Tiefenstufe nicht beeinflussen, daB aber umgekehrt die 
Inkohlung von der GroBe der geothermischen Tiefenstufe beeinfluBt wird. Da diese inner
halb des Steinkohlengebirges von W nach 0 steigt, konnte man daran denken, die Abnahme 
der Inkohlung der Floze von W nach 0 auf das Anwachsen der geothermischen Tiefen
stufe in dieser Richtung zuriickzufiihren. Moglicherweise hangt dieser Abfall aber 
auch mit der bei der saxonischen Orogenese sich auswirkenden Druckbeanspruchung 
zusammen. 

Jedenfalls bedarf die Deutung der in der Richtung von WSW nach ONO festgestellten 
Abnahme der Inkohlung noch weiterer Untersuchungen. 
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Die dritte GesetzmaBigkeit betrifft die Abnahme des Gasgehaltes der Floze 
in Richtung von SO nach NW. Wahrend die Floze der Fettkohlenschichten (von Floz 
Sonnenschein bis Floz Katharina) im SO (Dortmunder Gegend) einen Gasgehalt von 
23-36% zeigen, geht der Gasgehalt innerhalb der gleichen Floze im NW, wie auf den 
Zechen Graf Moltke und Bergmannsgluck, auf 12-20% zuruck. Ganz ahnlich liegen z. B. 
auch die Verhaltnisse bei den Flozen der Zeche Scholven. Auch hier sind die Griinde 
fur die GesetzmaBigkeit der Gasabnahme bzw. Zunahme der Inkohlung noch nicht ein
deutig zu erkennen. Auffallenderweise fallt die Abnahme des Gasgehaltes in dieser 
Richtung mit dem im gleichen Sinne erfolgenden Ubergang der die Fettkohlenschichten 
aufbauenden Gesteine aus der tonigen Fazies in die mehr sandige Fazies zusammen 
(s. Abb. 58). 

OBERSTE·BRINK mochte diese augenfallige Anderung des Gasgehaltes unter anderem auf den EinfluB der 
die F16ze unmittelbar uberlagernden Gesteine, d. h. auf die primar verschiedenen faziellen Verhaltnisse der 
im NW und im SO abgelagerten Nebengesteinsschichten zuruckfuhren, derart, daB infolge der Uberlagerung 
der F16ze im NW durch sandige Schichten eine schnellere Entgasung und daher starkere Inkohlung ein
treten konnte als bei der Eindeckung im SO durch ± undurchlassige Schiefertonschichten. Vorausgesetzt 
ist hierbei, daB die Uberdeckung der Floze durch die Sedimente der Bildung der Torfmoore auf dem FuBe 
folgte. 

DaB der Gasgehalt bzw. der Inkohlungsgrad der F16ze in der Tat durch die mehr oder minder groBe 
Durchlassigkeit der Hangendschichten beeinfluBt sein kann, beweist unter anderem das bekannte Beispiel 
der von undurchlassigen tonigen Schichten uberlagerten gasreichen Wealdenkohlenfloze des Buckeburger 
Bezirkes und der von durchlassigen Sandsteinen uberdeckten gasarmen Wealdenfloze des Deisters. 

Fur den EinfluB derartiger fazieller Erscheinungen spricht meines Erachtens auch das Ergebnis un
veroffentlichter Untersuchungen von BROOKE (1933), die sich auf das ganze Fettkohlenprofil der Zeche Werne 
(Lippe) erstrecken. Nach dessen Feststellungen hangt die Hohe des Gasgehaltes aller F16ze dieser Zeche nicht 
unerheblich davon ab, ob Sandstein oder Schieferton das F16zhangende bildet. Seine graphische Darstellung 
des normalen Abfalls der Gasgehaltskurve vom hangendsten zum liegendsten F16ze der Fettkohlenschichten 
zeigt im einzelnen deutlich, wie der Gasgehalt jedes Flozes uber oder unter der Normallinie liegt, je nachdem 
das Hangende aus Schieferton oder aus Sandstein besteht. 

BROOKE stellte durch Untersuchung zahlreicher F16ze der Zeche Werne weiter fest, daB sich sogar inner
halb des Kohlenprofils eines Flozes eine gewisse GesetzmaBigkeit in der Abnahme des Gasgehaltes vom 
Hangenden zum Liegenden beobachten laBt. Dabei wird bei den von Bergemitteln durchsetzten F16zen die 
Stetigkeit der Abnahme des Gasgehaltes von diesen unterbrochen. 

Wenn die Bedeutung der petrographischen Verschiedenartigkeit der die Kohlen
floze uberdeckenden Gesteinsschichten fur die Inkohlung der Floze auch keineswegs 
verkannt werden solI, so mussen meines Erachtens fur die innerhalb des Bezirkes ziemlich 
unregelmaBig auftretenden und stellenweise recht erheblichen Abweichungen im Gas
gehalt gleicher Floze, d. h. der Inkohlungsstufe, aber auch noch andere Umstande (wie 
paHiogeographische Verhaltnisse, Becken- oder Schwellenbildungen der Floze, tek
tonischer Beanspruchung) eine ± groBe Rolle spielen. 

So glaubt KRUPE fUr Floz Katharina erkannt zu haben, daB die Stellen, wo die Kohle des F16zes einen 
hoheren Gasgehalt aufweist, ehemaligen Senken, und die Gebiete mitKohlo geringeren Gehaltes an fluchtigen 
Bestandteilen friiheren Schwellen entsprachen. 

Auch der EinfluB ortlicher dynamischer Vorgange auf die Inkohlung darf nicht ubersehen werden. 
Meines Erachtens ist z. B. die Ursache des hohen Inkohlungsstadiums (anthrazitischer Charakter) der 

verhiiltnismaBig jungen Piesbergfloze in der durch Verlagerung der F16ze in groBe .Tiefen eingetretenen 
schnelleren Inkohlung infolge der Wirkung hoher Warme und starken statischen Druckes (unter Uberdeckung 
mit den sehr machtigen Sedimenten des heute verschwundenen Deckgebirges), hauptsachlich aber in dem 
in groBen Tiefen wirksam gewesenen tektonisch-dynamischen Druck boi der ersten Faltungsperiode zu suchen. 
Dabei haben die F16ze durch die mit der jiingeren, saxonischen Faltungsperiode verbundene Druckbeanspruchung 
eine weitere Inkohlung erfahren, die nach volliger Abtragung der Deckgebirgsschichten durch Entgasung der 
F16ze noch vermehrt wurde. 

Es liegt daher nahe, auch die im engeren Ruhrbezirk beobachteten UnregelmaBig
keiten des Gasgehaltes der Floze ± tektonisch zu deuten, d. h. in den mit der Faltung 
im Zusammenhange stehenden Vorgangen zu suchen, wobei auch die stellenweise vor
handene Verschiedenheit der Flozfazies eine Rolle spielen durfte. 

Aus Untersuchungen, die BRUNE (1930) fUr das Gebiet der Bochumer Mulde vorgenommen hat, scheint 
hervorzugehen, daB F16ze in Zonen starker entwickelter Faltung (Stockumer und Wattenscheider Sattel) 
reicher an fluchtigen Bestandteilen, also weniger inkohlt Eind, als gleiche F16ze in flach gelagerten Mulden
teilen, d. h., daB das Auftreten groBerer oder geringerer Gasgehalte in gleichen Flozen in bestimmten Beziehungen 
zur Faltenbildung steht. Diese Beobachtungen konnten der Uberlegung recht geben, daB die Muldengebiete, 
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als Zonen groBerer dynamometamorpher Wirkungen, hoher inkohlte Kohle fiihren miissen als die starker 
gefaIteten Sattelgebiete, in denen die Druckwirkungen sich mehr in reinen Bewegungsvorgangen auswirkcn 
konnten, ohne eine groBere Inkohlung der Kohle hervorzurufen . 

.Ahnliche Beobachtungen sind auch von WUNSTORF gemacht worden, der im Aachener Bezirk, z. B. in 
den Gebieten der Engfaltung der Baesweiler Scholle, Floze mit einem hoheren Gasgehalt feststellte als in den 
Muldengebieten. 

Jedenfalls scheint der Belastungsdruck allein die ihm oft zugeschriebene Bedeutung nicht zu besitzen. 
So hat KRuPE (1932) festgesteIlt, daB z. B. ein Machtigkeitsunterschied in der Uberlagerung von 450 m am 
Primussprung einen Unterschied im Gasgehalt des Flozes Katharina vor und hinter der Storung nicht 
hervorruft. 

LEHMANN und HOFFMANN (1932) neigen dazu, den geringeren Gasgehalt der Floze 
der Muldenteile auf den hoheren Gehalt der Kohle an Mattkohle zuruckzufuhren, die starker 
inkohlt wurde, als die angeblich an Glanzkohle reicheren Floze der Sattelgebiete. 

Leider sind aIle diese Fragen innerhalb des Ruhrbezirkes noch nicht systematisch 
genug und vorlaufig nur fur zu kleine Teile untersucht worden, urn aus den he ute vor
liegenden Beobachtungen schon Folgerungen von allgemeiner Giiltigkeit ableiten zu 
konnen. 

Zusammenfassend laBt sich sagen: Infolge des im Laufe der oberkarbonischen Sedi
mentationszeit immer tieferen Einsinkens der subvariszischen Saumtiefe gerieten die 
Floze yom Hangenden zum Liegenden in Zonen immer starkeren Uberlagerungsdruckes 
und in Gebiete steigender Warme, bis sie in der am SchluB der Oberkarbonzeit ein
setzenden Hauptfaltung ihre starkste Beanspruchung erfuhren. Hierdurch wurde eine 
immer kraftigere Entgasung, d. h. schnellere Inkohlung der Floze in der Richtung yom 
Hangenden zum Liegenden herbeigefuhrt. Eine entsprechende Wirkung, d. h. eine Zu
nahme der Flozinkohlung von SO nach NW war auch mit der am Ende der Oberkarbon
zeit einsetzenden Kippung der Gesamtplatte nach NW verbunden, die ein allmahliches 
Hinabsteigen der Karbonschichten in groBere Teufen in dieser Richtung zur Folge hatte. 
Inwieweit bei diesen Inkohlungsvorgangen auch noch weitere Ein£lusse, wie die Ver
schiedenheit der geothermischen Tiefenstufe, das ungleichmaBig erfolgte Absinken der 
Einzelschollen sowie die Lage der betreffenden Flozteile im Muldentiefsten oder Sattel
hochsten bzw. in der Mitte oder am Rande des Gesamttroges und die petrographische 
Zusammensetzung der Kohle beteiligt waren, bedarf noch eingehender Untersuchungen. 
Zu all diesen Wirkungen tritt meines Erachtens noch der EinfluB des bei der jungeren 
saxonischen Gebirgsbildung quer zum Normalstreichen gerichteten, erneuten tektoni
schen Druckes, dessen AusmaB auf die Steigerung bzw. Beeinflussung der Inkohlung 
freilich im einzelnen noch nicht erkannt ist. 

Jedenfalls hangt die Anderung des Inkohlungsgrades im rechtsrheinisch
westfalischen Steinkohlenbezirk, d. h. die Zunahme der Kohlenreife sowohl nach der 
Tiefe als auch von 0 nach W sowie in Richtung von SO nach NW, in erster Linie mit den 
gesamttektonischen Verhaltnissen des Ablagerungsgebietes zusammen, wie 
das schon GOTHAN und WUNSTORF (1925) fur den Aachener Bezirk sowie STAHL (1933) 
fur das ostsudetische Steinkohlenbecken nachgewiesen haben. 

Mit anderen Worten: Auchim Ruhrbezirk auBert sich inden verschiedenen 
Reifestufen der Kohlenfloze seine tektonische Gesamtgeschichte. Die Kohle 
wird damit, wie W. E. PETRASCHECK (1936) sagt, "zum Indikator tektonischer Be
anspruchung". 

5. Einschliisse in der FlOzkohle. 
Unter den aus der Kohle der Floze bekannten Einschlussen kann man Mineral

ausscheidungen, Fremdgesteine und Bergemittel unterscheiden. Ihrer wichtigsten 
Vertreter solI hier kurz gedacht werden. 

a) Mineralausscheidungen. 
Bei den Mineralausscheidungen in der Kohle handelt es sich vorwiegend urn ± knollige 

Gebilde, sog. Spharite (KUMM 1926), mit grauschwarzer, vielfach glanzender Ober
£lache, gegenuber der Kohle verhaltnismaBig hohem spezifischem Gewicht und nicht 
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unerheblicher Harte sowie sehr schwankender GroBe. Die Mehrzahl der Ausscheidungen 
in der Kohle ist konkretionarer Natur. Unter ihnen sind die Schwefelkies
konkretionen am zahlreichsten vertreten. 

Sch wefelkies (Markasit = FeS2) sieht man in den Flozen aller Kohlengruppen, und 
zwar in sehr mannigfacher Gestalt. Neben den schon erwahnten ± runden oder linsen

Abb. 236. Glanzkohle mit linseniormiger Pyriteinlagernng (hell). 
E13kohlenschichten. S.W.B. 

formigen Einlagerungen (s. Abb. 236) 
werden auch echte Schwefelkiesgerolle, 
ferner unregelmaBige Schwefelkies
lagen von sehr verschieden groBer 
Flachenerstreckung, vereinzelte Kri
stalle sowie Plattchen oder Fasern, 
deren Zwischenraume mit Kohle erfullt 
sind, oder dunne, dendritische Aus
scheidungen auf den Losen der Kohle 
beobachtet. Letztere werden dann ge
legentlich irrtumlich als pflanzliche 
Gebilde gedeutet (s. Abb. 81). 

Stellenweise erreichen die FeS2-Einla
gerungen im Floze eine Langenausdehnung 
von 10-20 m bei 0,20-0,30 m Dicke, wie in 
einem Floze der Zeche Ewald Fortsetzung. 

Ortlich stellt man auf den Schichtflachen der Kohle harte, "verkieste" Lagen von 
Faserkohlenbrocken fest, die bestimmte Zonen der Floze kennzeichnen (s. Abb.237). 
Von diesen Einlagerungen abgesehen, enthalt die Kohle, besonders der Clarit, auch noch 

weiteren Schwefelkies, der allerdings nur 
mikroskopisch nachweisbar und aufberei
tungstechnisch nicht zu entfernen ist. 

Abb. 237. Verschieden orientierte Faserkohlenpflaster (verkiest). Abb.238. Spateisensteinknolle aus der Kohle des FlOzes Wilhelm. 
S.W.B. Zeche Frohliche Morgensonne. S.W.B. 

Bemerkenswert ist, was auch in anderen Kohlenbezirken festgestellt wurde, daB die 
von marinen Schichten uberlagerten Kohlenfloze im allgemeinen weit reicher an Schwefel
kies sind als die anderen Floze (BARROIS 1912 und PETRASCHECK). 1m Zusammenhang 
damit weist PETRAS CHECK darauf hin, daB die Asche derartiger Floze eine violette Farbe 
besitzt. Diese Beobachtung trifft auch fur die Kohle des Ruhrbezirkes zu. 

Nach SCHNEIDERHOHN (1926) ist die Bildung des Schwefelkieses auf die Einwirkung reduzierender 
organischer Substanzen auf Eisensulfate zurUckzuftihren. WINTER und FREE (1933) teilen mit, daB von einer 
bestimmten chemischen Zusammensetzung des Schwefelkieses nicht gesprochen werden kann, da das Schwefel
eisen meist durch Gangart, Sulfate, Karbonate, Oxyde und Kohle mehr oder weniger verunreinigt ist. Rein 
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mineralogisch handelt es sich entweder urn "Pyrit" (regular kristallisierend), urn "Markasit" (rhombisch 
kristallisierend) oder urn ein Gemisch von Markasit und Pyrit. Auffallig ist die Freiheit des FeS2 von Edel

Abb. 239. Anschliffbild einer Konkretion in Fliiz Robert der 
Zeche Minister Stein und Hardenberg. Verdrangung des Fusits 

durch Dolomit. Vergr. 50fach. Aufn. HOFFMANN. 

metallen. NEWHOUSE (1927) will in dem FeS2 vor
wiegend Markasit sehen. 

Haufig beobachtet man in einer be
stimmten Hohe der Floze entweder in der 
Kohle oder in einem Bergemittel konkretio
nare Einlagerungen anderer Mineralausschei
dungen "syngenetischer" Art. Sehr bekannt 
sind z. B.. dunkelbraune, kindskopfgroB 

.i5en~altige Schieferton 
DoJomitknolien 

Wurlelbod'en 

Abb. 240. Eisenhaltige Dolomitknollen in der Oberbank des 
Bergemittel fiihrenden Flazes Dreekherrnbank der Zeche 

Helene und Amalie. 

und groBer werdende, ± birnenformige Gebilde aus oolithischem Spateisenstein 
(s. Abb. 238), die bisweilen noch einen konzentrischen Rand von Schwefelkies zeigen. 

Seit kurzer Zeit kennt man in-
nerhalb der Kohle mancher Floze 
auch konkretionare Einlagerungen 

Abb. 241. Kalkspatgange (K) in der Kohle des F16zes 3 
der Zeche Wehofen I/ll. S.W.B. 

Abb. 242. Bleiglanzgang (B) in der Kohle (K) des F16zes 10 der Zeche 
Fiirst Leopold. S.W.B. 

aus Dolomit, die aber mit den sog. "Torfdolomiten" aus den Flozen Katharina und 
Finefrau-Nebenbank nichts zu tun haben. 

Kukuk, Geologie. 15 
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Die auf gr6Berer Flachenerstreckung in F16z Robert del' Zeche Minister Stein und Hardenberg 
auitretenden Konkretionen entsprechen del' chemischen Zusammensetzung nach etwa den erwahnten Torf
dolomiten (OBERSTE-BRINK und GOTHAN 193n Sie zeigen im Schliff ein bemerkenswertes Bild (s. Abb. 239). 

Scm 

Abb.243. VerschiedcngroLle und -geformte Torfdolomite aus :FWz Katharina. S.W.B. 

Almliche Einschltisse sind mir auch aus anderen F16zen, so z. B. F16z 19 del' Zeche Baldur, Fl6z Anna 
der Zeche A. v. Hansemann, Fl6z Otto del' Zeche Grim berg, aus dem unmittelbar hangenden Schieferton 
des Fl6zes Katharina der Zeche Kaiserstuhl 2 (GOTHAN-BRUNE 1929), ferner aus Fl6z Dreckherrnbank 
del' Zeche Helene bei Essen (s. Abb.240) bekannt geworden. 

Etwas anderer Natur ist das eigenartige Vorkommen der dolomitischen, pflanzenftihrenden "Spharo
lithe" in del' Kohle des F16zes Mathias 4 del' Zeche Dorstfeld (GOTHAN und BENADE 1932). 

Abb. 244. Torfdolomite mit intuskrustierten Pflanzenresten aus FlOz Katharina. a Poliertc Fliichc; b angeiitzte Knolle; 
c angeatzte BruchfIache. S.W.B. 

Abweichender Art sind die vielen weiteren Mineralabsatze in der Kohle, die sich 
vorwiegend auf Kliiften, Spalten oder Hohlraumen aus umlaufenden Losungen aus
geschieden haben und als "epigenetische" Bildungen zu betrachten sind. 

Hierhin gehOren AusBcheidungen von KalkBpat (CaCOa) (B_ Abb. 241), Dolomit CaMg(COa)2' Schwer
spat (BaS04 ), Bleiglanz (PbS) (s. Abb_ 242), Zinkblende (ZnS), Kupferkies (CuFeS2), Schwefelkies 
(FeS2) und Ankerit (eiBenhaltiger Dolomit)_ 

Daneben finden sich in del' Flozkohle, d. h. genauer in der Asche westfalischer Kohlen, spurenweise 
Ed e I me t a II e wie Gold Silber, Platin, Rhodium, Palladium und viele seltene Elemente in hohen 
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Konzentrationen. Untersuchungen von GOLDSCHMIDT (1933) haben gezeigt, daB die Ruhrkohlenasche 
auch das seltene "Germanium" fiihrt. Besonders reich daran ist unter anderem die Kohle der Zeche 
Brassert. Ihre Asche enthalt etwa 0,05% Ge02 • Weiter weist GOLDSCHMIDT (1934) in den Aschen von 
Durit und Vitrit-Clarit westfiiJischer Kohlen As20s-Gehalte von 0,05-0,1 % nacho 

Torfdolomite. Ein besonderes In-
teresse durfen die mit strukturbietenden 
Pflanzenresten erfullten Dolomitknollen, 
die sog. "Torfdolomite", beanspruchen. Ent
halten sie doch nicht nur die einzigen 
echten pflanzlichen Versteinerungen des floz
fuhrenden Karbons, sondern stellen auch 
sehr wichtige Leithorizonte dar, da ihr Auf
treten auf zwei Floze des Ruhrbezirkes be
schrankt ist. 

Fiir diese Rundgebilde soll die von MENTZEL 
(1903) zuerst angewandte Bezeichnung Torfdolomite 
("coal balls" der Englander) beibehalten werden, ein 
Name, der sich auch iiber Westfalens Grenzen hinaus 
iiberraschend schnell eingefiihrt hat. 

Sie sind wiederholt zum Gegenstand wissen
schaftlicher Untersuchungen gemacht worden, so von 
WEDEKIND (1884), WEISS (1885), FELIX (1886), 
MENTZEL (1904), GOTHAN (1908), KUKUK (1909), 
WINTER (1917), BODE (1928), HIRMER (1927/34) und 
STACH (1935). 

Auf Grund jahrzehntelanger Untersu
chungen zahlreicher Torfdolomitvorkommen 
durch KUKUK an Ort und Stelle ergibt sich 
folgendes Bild: Die auBere Form und die 
petrographische Beschaffenheit der einzelnen 

Abb.245. Schragliings geschnittene Bliite eilles Lepidodel1-
drons (Lepidostrobus sp.) mit Bliitenachse (A), Sporophylle 
mitMikrosporen (Mi) und Makrosporen (Ma) im Sporangium. 

Vergr. 5:4. Torfdolomit aus Floz Katharina der Zeehe 
Zollverein I/ll. S.W.B. Aufn. LEITZ. 

Torfdolomitknollen ist meist die gleiche. Ihre Gestalt ist bald mehr kugelig, bald 
mehr eiformig bei Erbsen- bis KopfgroBe. FaustgroBe Knollen sind in der Mehr
zahl vertreten; zuweilen besitzen die Knollen aber auch ganz unregelmiiBige Formen 
(s. Abb. 243). Haufig vereini-
gen sich mehrere Gebilde zu 
Zwillings- und Drillingsknollen. 
Nicht selten lassen die Stucke 
auch schon auBerlich deut
liche Pflanzenstrukturen erken-
nen, die dem gro/3ten in ihnen 
vorhandenen Pflanzenrest (Ca-
Zamite8, Lepidodendron, Stig-
maria usw.) entsprechen. Die 
in der Knolle eingeschlossenen, 
strukturbietenden Pflanzenreste 
zeigen sowohl Zeichen der Ver-
steinerung (Dolomitisierung) als 
auch der Inkohlung(Fusitkohle). 

Sie konnen durch Anatzen der 

Gangart. 
Kohle. 
CO2 

CaO 
MgO 
MnO 
Al20 a + Fe20 a 
H 20 .... 
S03 
Schwefelkies . 
Schwerspat 

. ; Torfdolomit 
T fd I 't Torfdolomlt von Z h 

or oomI Zeche Hansa' v.on ec e 
von Zeche (BROOCKMANN- KaIserstuhl I 
PreuBen I G ) I (WINTER-

I 
RUBE GRUBE) 

% % % 

5,9 1,3 
16,8 1,9 6,0 
31,5 45,2 41,9 
15,6 30,8 29,3 
12,7 16,6 16,2 

1,3 1,3 
10,8 4,0 4,5 
0,3 0,6 

1,8 
1,5 

Knollenoberflache oder einer Bruchflache mit verdiinnter Salzsaure (s. Abb. 244) odeI' besser noch 
durch Anschliff sehr deutlich gemacht werden. Fiir die genaue palaobotanische Untersuehung kommt 
allerdings nur del' Diinnschliff in Betracht, del' aile Einzelheiten in groBer Scharfe erkennen laBt (siehe 
Abb.245). 

In chemisch-petrographischer Hinsicht sind diese Gebilde als Dolomi tkonkretionen 
mit wechselndem Gehalte an Eisenkarbonaten und organischer Substanz bei fehlenden 
Alkalien zu betrachten. Drei umgerechnete Analysen (BRUNE 1930) mogen die chemische 
Zusammensetzung der Torfdolomite erlautern (s. vorstehende Tabelle). 

15* 
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Nur in einem Fall (s. Analyse des Dolomits von Zeche PreuBen I) weicht die petrographische Beschaffen
heit der Knollen erheblich von der normalen Zusammensetzung abo Hier handelt es sich aber nicht um die 
gewohnlichen Dolomitknollen, sondern um pflanzenfiihrende Dolomitgebilde, die mit den normalen Knollen 
auf derselben Lagerstatte auftreten. Sie bestehen aus einem erheblich weicheren Mineral von weiBer Farbe, 
grobblatteriger Struktur mit braunen, undeutlichen Pflanzenresten von mulmiger Beschaffenheit. 

Wie erwahnt, sind die Torfdolomite bis jetzt nur in zwei Flozen nachgewiesen 
worden, und zwar in der Kohle des Flozes Katharina (hangendstes Floz der Fettkohlen
schichten = Oberes Westfal A) und des Flozes Finefra u-N eben bank (Obere EBkohlen

schichten = Unteres Westfal A) 
(MENTZEL 1904, KUKUK 1909). 

Meist liegen die Knollen in der Ober
bank der FlOze nahe deren Hangendem. 
Bisweilen ragen sie aber auch noch etwas 
in den iiberlagernden Schieferton hinein 
(s. Abb. 246). Ortlich konnte ich sie aber 
auch in der durch Bergemittel von der 
Oberbank getrennten FlOzunterbanknach
weisen, wie auf Zeche Zollverein 1/11. Die 
Torfdolomite halten sich an die Schich
tung des Flozes derart, daB haufig die 
einzelnen Kugeln von durchgehenden La
gen von Glanzkohle umschlossen werden. 

Abb. ~!6. Torfdoiomitknollen in dcr Oberbank des Fliizes Katharina. S.W.B. 
Das Vorkommen dieser Knollen im 

Floze ist nur ein gelegentliches. Bald sind 
sie nesterformig (s. Abb. 247) in der Kohle 

verteilt, teils sind sie in Langszonen angeordnet (s. Abb. 248). Dort werden sie entweder vereinzelt oder in 
groBen Mengen, gewissermaBen "auf Luke" liegend, angetroffen. Stellenweise ist es nicht nur zur Aus
bildung einzelner Knollen, sondern zur Bildung eines fast das ganze Floz erfassenden, dolomitisierten Floz

Abb.247. Kesterweises Vorkommen von Torfdoiomiten 
(F16z Katharina). 

packens (s. Abb. 249) gekommen, der gleich
falls aus Pflanzenresten (meist aber nur hoI
zigen Bestandteilen) besteht. 

-
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Abb. 248. Streifenartiges Anftreten der Torfdoiomite 
(F16z Finefran-N cbenbank). 

Wichtig fiir ihre Entstehung ist die auch in anderen Revieren gemachte Feststellung, daB sich die Dolomi t
knollen und -packen nur dort finden, wo das Floz von einer marinen Schicht iiberlagert ist. 
Fehlt die marine Schicht iiber dem Floze, so fehlen auch die Torfdolomite im Floze. 

Ihrer Entstehung nach handelt es sich also zweifellos um Bildungen "in situ", d. h. um Konkretionen. 
Sie schlugen sich aus den in das Kar bonmoor eingedrungenen, kolloidalen Minerallosungen des iiber dem U rmoore 
stehenden Meeres durch Absatz von Kalzium- undMagnesiumsalzen in Gelform um geeignete Teile desKarbon
torfes als Attraktionszentren nieder. Wahrscheinlich wurde hierbei MgS04 bei der Zersetzung des Pflanzen
materiales in MgCOa iiberfiihrt, wahrend die gleichzeitig bei der Zersetzung der Proteine der Pflanzenreste 
entstehenden Na2COa- und (HN4 )2 . COa-Salze sich mit den Ca- und Mg-Salzen des Meereswassers umsetzten. 
Die durch Einlagerung von Mineralsubstanz in durchlassigen Pflanzenteilen entstandenen Torfdolomite stellen 
also richtige "Torfintuskrustate" im Sinne GOTHANS dar. 

Die vortreffliche korperliche Erhaltung der in den Torfdolomiten eingeschlossenen, kaum zusammen
gesunkenen Pflanzenreste, deren Zeichnung dadurch besonders gut heraustritt, daB die Zellumrisse meist 
dunkelbraun gefarbt sind (s. Abb. 250), spricht dafiir, daB das Pflanzenmaterial bei der Vertorfung sehr schnell 
luftdicht abgeschlossen wurde, bevor noch ein Zerfall- durch Pilze oder Bakterien - stattfinden konnte. Sie 
beweist weiter, daB die Intuskrustation schon in einem sehr friihen Stadium der Vertorfung, d. h. der Zu
sammenziehung (Inkohlung) der Torfmasse erfolgt sein muB. 

"Uber diese Tatsache sind sich fast aIle Autoren, die sich mit der Frage der Torfdolomite beschaftigt haben, 
einig. Fiir die Auffassung, daB es sich in diesen Knollen nicht um eingeschwemmte Gebilde (etwa in Form 
der sog. "Genistpakete", wie H. POTON!E meinte), sondern um konkretionare Bildungen im autochthonen 
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Floze handeln muB, sind noch folgende Tatsachen anzufiihren. Die nahe dem Liegenden auftretenden Knollen 
enthalten fast ausschlieBlich Wurzelreste. Statt einzelner Knollen im Floze finden sich auch Dolomitisierungen 
ganzer Flozteile, d. h. des alten Karbontorfs vor. SchlieBlich sieht man nicht selten, wie sich durch zwei oder 
mehrere nebeneinanderliegende, durch Kohle vollig getrennte 
Dolomitknollen ein und derselbe intuskrustierte Pflanzenrest 
hindurchzieht (s. Abb.251). 

Bemerkenswerterweise sind diese Torfdolomite 
auch in der westlichen Fortsetzung der niederrhei
nisch-westfii.lischen Steinkohlenablagerung - in der 
Wurmmulde (Floz 1 = Katharina der Mariagrube) 
- vorhanden, wie ich schon vor langen Jahren fest
steIlen konnte (KUKUK 1909). 

Spater sind sie auch in den weiter westlich anschlieBenden 
Kohlenvorkommen erkannt worden, und zwar in Holland in den 
Flozen Agir und Finefrau-Nebenbank, in Frankreich und Belgien 
in FlOz Petit-Buisson und in FlOz Bouxharmont, sowie in England 
in mehreren Flozen, welche dem FlOze Finefrau-Nebenbank ent
sprechen (JONGMANS 1927, KOOPMANS 1928/33, HIRMER 1927/33). 

Wahrend die englischen "coalbaIls" schon seit 
langen Jahren auf ihren Pflanzeninhalt mikrosko
pisch untersucht worden sind, ist das bei den rhei
nisch-westfalischen Torfdolomiten erst in den letzten 
Jahren der Fall gewesen. 

Von den alteren Sonderbearbeitern der in den deutschen 
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Torfdolomiten eingeschlossenen Pflanzen nenne ich unter an- Abb.249. Schematische Darstellung eines stark 
derem FELIX (1885/87), GOTHAN (1920) und REISS (1923). dolomitisierten FlOzes (FlOz Katharina). 
Neuerdings hat HIRMER (1928/35) die Torfdolomite des Ruhr-
bezirkes und des Wurmreviers zum Gegenstand eingehender Studien gemacht. Wegen der Pflanzenfiihrung 
im einzelnen sei auf den Beitrag von M. HIRMElt in Abschnitt IV, C verwiesen. 

Aus den Untersuchungen der deutschen Forscher ergibt slch jedenfalls, daB die 
Pflanzenfiihrung der rheinisch-westfalischen Torfdolomite ziemlich genau mit den in 

Abb. 250. Querschliff durch das Stammstiick eines Schuppenbaumes mit Holzkiirper (H), Au/3enrinde (R), auBerster Stammrinde 
mit Blattpolster (BI). Vergr.l0:9. Torfdolomit aus Fliiz Katharina dec Zeche A. v. Hansemann. S.W.B. Aufn. LEITZ. 

Nach HIRMER. 

den hangenden SchichteIi auftretenden Pflanzenabdriicken iibereinstimmt und daB sie, 
abgesehen von ihrer Lokalfarbung, vollig derjenigen der englischen, belgischen, hol
landischen und franzosischen Dolomitknollen entspricht . 

Harzeinschliisse. Der Vollstandigkeit halber sei noch das Auftreten von Harz in 
der Flozkohle erwahnt. Obwohl seit langem bekannt ist, daB auch die Steinkohlenpflanzen 
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Harze enthalten (MUCK, WINTER u. a.), sind augenfallige Harzreste in der Steinkohle 
des Ruhrbezirkes erst in letzter Zeit festgestellt worden. Ihr Nachweis in der Stein
kohle ist von mehrfachem Interesse. GroBere Harzmengen fand man unter anderem in den 

Abb.251. Pflanzenfossil, drei Torfdolomitknollen durchsetzend. FlOz Katharina. Zeche Dorstfeld. S.W.B. 

Flozen 7 und 12 der Zeche Brassert sowie in einem Floze der Zeche Konigsgrube. 
Ersteres Vorkommen ist von E. HOFFMANN und KIRCHBERG (1930) naher untersucht 
und beschrieben worden. Wie aus dem Anschliff eines Harz fiihrenden Kohlenstiickes 

hervorgeht (s. Abb. 252), tritt hier das 
schon makroskopisch gut erkennbare, 
tombakbraune, sprode Harz in flachen 
Linsen von mehreren Millimetern Dicke 
und einigen Dezimetern Langenerstrek
kung auf. 

1m Gegensatz zu Angaben in der Literatur 
(HOFFMANN 1936) konnte ich feststellen, daB das 
Harz, im ultravioletten Licht der Quarzglaslampe 
betrachtet, in blaulichem Fluoreszenzlicht auf
leuchtet. Nach dem Ergebnis der Analyse weist 
das Harz, das als Bitumenanteil der Kohle zu 
betrachten ist, 86 % fliichtige Bestandteile und 
0,1 % Asche auf. Das Harz mit einem Durch
schnittsgehalt von 82 % C, 8,5 % H und 9,7% 0 
diirfte sowohl von EinfluB auf die Teer- und 
Koksbildung wie auf die Hydrierfahigkeit sein, 

Abb.252. Anschliff einer Glanzkohle (a) mit Streifen yon Mattkohle (d), als auch den bisweilen festgestellten, iiber
Pyrit (b) und Harzsubstanz (c). Aufnahme mit Quarzlampe. S.W.B. raschend hohen Gasgehalt mancher Flozkohle 

erklaren (WINTER 1935). 
Die Bildung dieser Harzstreifen scheint noch nicht ganz geklart zu sein. Wahrscheinlich hangt sie, wie 

auch von HOFFMANN-KIRCHBERG (1930) betont wird, mit Vorgangen der sog. Schichtentrennung bei den 
Zersetzungsvorgangen zusammen, derzufolge das Harzmaterial aus verschiedenen Lagen in einer Schicht 
zusammengekommen ist. 

b) Fremdgesteine. 
Hierhin gehoren die in der Flozkohle fast aller Floze des paralischen Karbons hin 

und wieder beobachteten ortsfremden Gesteine, unter denen in erster Linie die "Gerolle" 
in Betracht kommen. 



Einschliisse in der Flozkohle. 231 

Darstellungen des Vorkommens von Gerollen in der Kohle bringen neben Bd. I 
des Sammelwerkes die Arbeiten von MENTZEL (1903) und KUKUK (1908). Obwohl die 
Gerolle nicht gerade sehr haufige Einschliisse in den Kohlenflozen darstellen, beherbergt 
das Geologische Museum der Westfalischen Berggewerkschaftskasse weit iiber 150 solcher 
Fremdgesteine. Sie bestehen petrographisch fast durchweg aus widerstandsfahigen Ver
tretern der Sedimentgesteine und nur ganz untergeordnet aus Eruptiv- bzw. meta
morphen Gesteinen. Nach einer auf meine Veranlassung durch PFEIFFER (1936) vor
genommenen petrographisch-mikroskopischen Untersuchung von rd. 120 aufgesammelten 
Gerollen aus der Kohle des Ruhrbezirkes setzen sich diese vorwiegend (zu iiber 50%) 
aus teils hellen, teils dunklen, dichten, glasigen Quarziten von fester, splittriger 
Beschaffenheit zusammen. Dazu kommen (in der Reihe ihrer Haufigkeit) dunkle oder 
helle, fein- bis grobkornige oder quarzitische Gra u wacken, fein- bis grobkornige, quarzi
tische Sandsteine, radiolaritfiihrende Lydite, Gangq uarze und Kalksteine. Sehr 

Scm 
>------< 

Auu.253. Verschieden geformte QnarzitgeriiUe aus der liohle. S.W.B. 

beachtlich ist das erst vor wenigen Monaten festgestellte Vorkommen einiger E r u p t i v -
gesteine, und zwar zweier Gerolle aus Quarzporphyr, von denen ich eines (mit rd. 
30 cm Durchmesser) aus der Kohle des Flozes Dreckherrnbank der Zeche Helene sam
melte, und eines aus kontaktmetamorphem Cordieritschiefer. 

Augenscheinlich liegen in diesen Gerollen Gesteinsbruchstiicke vor, die schon vor 
ihrer Verfrachtung in die Kohle einer Auslese unter besonderen Verhaltnissen unter
worfen worden sind. 

Die oben erwahnte selektive Auslese der Gesteine laBt sich im iibrigen auch anderwarts beobachten. 
So konnte ich, worauf mich STEUSLOFF (1936) aufmerksam machte, auch aus den in den Torfstichen im 
WeiBen Venn bei Haltern unter dem Torf im Sande lagernden Geschieben neben wenigen, zersetzten, nordischen 
Eruptivgcsteinen (als Folge von Einwirkungen der Humussauren des Torfes) iiberwiegend widerstandsfahige 
Feuersteine und Quarzite auflesen, wahrend aile Kalkgesteine fehlten. 

Meist zeigen die Gerolle aus der Kohle eine ± stark gerundete, der Kugel- oder Eiform 
ahnliche Gestalt bei glanzender, schwarzer Oberflache (s. Abb. 253). Aber auch ± kanten
gerundete Gesteinsbrocken und flache Scheiben werden beobachtet. Mitunter bestehen 
die Gerolle aus zerbrochenen Gesteinsstiicken, die aber wieder verkittet sind. Derartige 
Vorkommen weisen auf starke, tektonische Beanspruchung der Gerolle hin. Ihrer sehr 
verschiedenen GroBe entspricht auch ihr sehr unterschiedliches Gewicht. Das schwerste 
der mir bekannten Gerolle aus den Ruhrkohlenflozen, ein Quarzit, wiegt 50 kg. Der 
Lage der vorwiegend vollig von Kohle umschlossenen Gerolle nach sind sie teils im labilen, 
teils im stabilen Gleichgewicht zur Ablagerung gekommen (s. Abb. 254). Gelegentlich 
ruhen die Gerolle auf oder in einem Flozbergmittel, wie ich des ofteren feststellen konnte. 
Auch tcils im Flaz liegende und teils in den hangenden Schiefer hineinragende Geralle 
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habe ich gesehen. Ortlich finden sie sich unmittelbar auf der Oberflache der Floze, und 
zwar anscheinend auf der Sohle alter Auswaschungsrinnen. 

Die Genesis der auch aus anderen Kohlenbezirken wohl bekannten Gerollvorkommen in der Kohle ist 
sehr verschieden gedeutet worden, ohne daB es bislang gelungen ware, eine meines Erachtens aIle Einwande 
befriedigende Erklarung ihrer Verfrachtung zu finden. 

Wohl die Mehrzahl der Beobachter halt sie fiir Gerolle, die im Wurzelgeflecht im Wasser treibender Baume 
in die Flachmoore verschleppt sind. H. POTONrE weist auf ihren Transport durch anhaftenden, flottierenden 
Tang in die am Rande des Meeres gelegenen ehemaligen Flachmoore hin. ZELECHOWSKI (1926) nimmt an, daB 
sie aus den die Floze iiberlagernden Gesteinsschichten infolge ihres Gewichtes in die Kohle eindrangen. Meines 
Erachtens konnen sie aber auch durch stark bewegtes Wasser in die Urmoore gelangt sein. Hinsichtlich des 
Herkunftsraumes der Gerolle mochte man zunachst an das variszische Gebirge denken, dem sie ihrer Beschaffen
heit nach mindestens teilweise angehoren konnten. Als Heimatgestein der Quarzite mochte man an den 
"Rimmertquarzit" oder die "Horre" denken, wo nach dem vergleichenden Ergebnis mikroskopischer 

Abb. 254. Einlagerung von Gerollen fremder Gesteine 
in der FlOzkohle. 

Untersuchungen durch HASEBRINK (1923) ein ab
solut gleichartiges Quarzitmaterial ansteht. Sehr 
ahnlich ist der Quarzit der Gerolle auch den in den 
Kulmkonglomeraten der Edertalsperre vorhandenen 
QuarzitgeroIlen, so daB die Moglichkeit besteht, 
daB es sich in den Quarzitgerollen der Kohle um 
Gerolle aus dem gleichen Herkunftsgebiet oder um 
solche aus dem Kulm auf zweiter Lagerstatte 
handelt. 

Sollte es gelingen, die Heimat der Gerolle im 
Rheinischen Schiefergebirge mit Sicherheit festzu
stellen, so ware damit ein wichtiger Beitrag zur 
Beantwortung der noch nicht einwandfrei gelosten 
Frage nach der Einschwemmungsrichtung dieser 
Gerolle und damit auch der den Karbontrog fiillen· 
den Sedimente iiberhaupt gegeben. Die Untersu
chungen nach dieser Richtung sind jedoch noch 
nicht zum AbschluB gekommen. 

Wie die Untersuchungen lehren, sind die Gerolle nicht etwa auf einFloz oder eine 
Flozgruppe beschrankt, sondern finden sich in allen Flozhorizonten des flozfiihrenden 
Karbons. Sie sind daher - soweit unsere heutigen Erkenntnisse reichen - fiir ver
gleichende stratigraphische Zwecke nicht verwendbar. Bemerkenswert ist, daB die 
Gerolle die Kohle des Flozes Rottgersbank zu bevorzugen scheinen. Entstammen 
doch rd. 50 % aller untersuchten Gerolle diesem Floz. 

Nicht ganz seltene Erscheinungen sind gewisse andersartige Einlagerungen des Neben
gesteins in der Kohle aus Sandstein, Sandschiefer oder Spateisenstein. Es handelt sich 
hier meist urn Hohlraumfiillungen (Steinkerne von Wurzelrhizomen der im Hangenden 
der Floze auftretenden Baumstamme), deren Fiillmaterial in Schlammform yom 
Han~enden aus in die Hohlraume eingedrungen sein diirfte. 

Uber die sonstigen, in der Kohle vorhandenen Fremdgesteine, die besonderen Vor
gangen bei der Bildung der Floze ihre Entstehung verdanken, ist schon oben berichtet 
worden. 

c) Bergemittel. 
Neben den schon an anderer Stelle behandelten, gewohnlichen Bergemitteln aus 

Schieferton, Sandschiefer, Sandstein (s. Abb. 255) oder Toneisensteinkonglomerat sei hier 
noch einiger besonderer Vorkommen gedacht. 

Sehr wichtige Erscheinungen stellen die innerhalb der Kohle zweier Floze (Erda 
und Hagen) der Flammkohlenschichten erstmalig von mir beobachteten, diinnen Lagen 
eines feuerfesten Tones dar (Abb.256), die sich als Leitschichten ersten Ranges er
wiesen haben (KUKUK 1920). Das seiner Natur nach den bekannten "Neuroder Tonen" 
sehr ahnliche Gestein spielt in stratigraphischer Hinsicht eine ahnliche leitende Rolle 
wie der "Lehestreifen" im Zwickauer Lehekohlenfloz (STUTZER 1935) und die Tonsteine 
Saarbriickens (BODE 1937). 

Nach einer Analyse des Laboratoriums der W.B.K. setzt sich dieses Tongestein unter anderem aus 
46,2% Si02, 37,7% Tonerde, 14,7% Gliihverlust, 0,93% Eisenoxyd, 0,17% Kalziumoxyd, O,ll % Magnesium
oxyd und 0,12% Kaliumoxyd zusammen. Dabei zeigt der Tonstein die Feuerfestigkeit "Seegerkegel 36". 
Er ist also hochfeuerfest und fiir gewisse Zwecke der Technik (wie z. B. als Futter fiir Spiilversatzrohren) 
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gut verwendbar. Bemerkenswerterweise ist die Farbe des gebrannten Materials rein weiB, so daB es moglich 
ist, aus den weiBen Bestandteilen der Kesselasche auf das FlOz zu schlieBen, dessen Kohle im Kessel ver
feuert wurde. 

STUTZER (1935) mochte in dem Tonstein feingeschlammte Absiitze vulkanischer Asche (Tuffe) sehen, 
ahnlich wie bei dem schon erwahnten Lehestreifen und dem bekannten Saarbriicker Tonstein (BODE 1937). 
PETRASCHECK (1936) betrachtet ihn als Absatz verwitterten, kaolinisierten Materials. Da meine eigenen Unter
suchungen noch nicht abgeschlossen sind, kann ich zu der Frage noch keine endgiiltige Stellung nehmen. 

Zu den kennzeichnenden Bergemitteln ge-
horen auch die Brandschieferlagen der Floze. 
Wie schon bei der Behandlung der Karbongesteine 
geschildert, stellen sie teils gut geschichtete, teils 

Scm ------

Abb.255. Bergemitteleinlagerungen (B) (VersandungserschCinung) in der Abb.256. Bergemittel (B) aus feuerfestem Ton in FlOz 
Koble eines FlOzes der Zeche Sachsen. S.W.B. Hagen der Zeche Brassert. S.W.B. 

muschelige, schwarzgraue, entweder mit sehr dunnen Kohlenlagen wechsellagernde oder 
mit Kohlensubstanz innig gemischte Schiefertone dar, die im allgemeinen einen braunen 
Schimmer besitzen. 

Auch Bergemittel aus Kohleneisenstein (s. weiter oben) sind bekannte Er
scheinungen. Seltener hat man oolithische Spateisensteine beobachtet (nahere 
Angaben daruber habe ich bei den Eisensteinen des Karbons gemacht). Eine gewisse 
Bedeutung in stratigraphischer Hinsicht kommt auch den schon erwahnten, in der Fett
kohle zahlreicher Gruben beobachteten Kohlenlagen mit Quarzsand zu, die vor
laufig nur im Floz Ida (im ostlichen Teil des Bezirkes) nachgewiesen sind (vgl. dazu 
Abschnitt VI, A). 

6. Bemerkenswerte Absonderungsformen (Schlechten, Risse, Losen und 
Drucklagen) sowie Struktur- und Verbandsverhaltnisse der Kohle. 

Es sei hier zunachst auf einige wichtige klein tektonische Erscheinungen (Schwache
stellen) in der Kohle bzw. im Nebengestein, und zwar auf die Schlech ten (Druck- und 
Dehnungsschlechten), Risse, Losen und Drucklagen eingegangen, die vorwiegend 
infolge Auslosung von Spannungsvorgangen durch Gleichgewichtsstorungen entstanden 
sind. Ihre richtige Erkenntnis ist fur den Betrieb des Bergbaues (Unfallverhutung durch 
Stein- und Kohlenfall, Streckenausbau), besonders aber zum Zweck der Kohlengewinnung 
(Gang der Kohle) von groBer Wichtigkeit. 

Schon wegen ihrer betrieblichen Bedeutung sind diese Erscheinungen wiederholt Gegenstand wissenschaft
licher Untersuchungen gewesen (s. u. a. ENDE 1929, FUNKE 1929, BARTLING 1929, KINDERMANN 1930, SCHLEIER 
1931/32, BECKER 1931, ISSELHORST 1932, RULAND 1937). Lange Zeit fehlten jedoch zusammenhiingende Beob
achtungen iiber die den Kliiften in der Kohle und ihrem Verlauf zugrunde liegenden GesetzmaBigkeiten. Zur 
Klarung dieser Fragen haben OBERSTE-BRINK und HEINE (1934) auf Grund ihrer iiber ein groBes Beobachtungs
gebiet sich erstreckenden Untersuchungen und Messungen wertvolle Beitrage geliefert (vgl. dazu die Aus
fiihrungen in Abschnitt X). 
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Die in Betracht kommenden Vorkommen sollen hier nur insoweit untersucht werden, 
als es sich urn vorwiegend geologische Erscheinungen handelt. Auf eine Besprechung 
der Gesamtheit der mit ihnen in ± enger Beziehung stehenden Fragen, die der Behand
lung des weitlaufigen Problems des "Gebirgsdruckes" (einschlieBlich der Bewegungs
vorgange und der verursachenden Krafte und ihrer Beherrschung bzw. der Nutzbar
machung fur die Gewinnung der Kohle) gleichkame, muB an dieser Stelle wegen ihres 
Umfanges und der in erster Linie bergtechnischen Seite verzichtet werden. 

Es sei deshalb hier nur auf einige Autoren, die sich besonders eingehend mit dem Studium des Gebirgs
druckes befaBt haben, hingewiesen: WEBER 1916/17, LINDEMANN 1926, WINKHAUS 1928, SPACKELER 1928/31, 
WEISSNER 1932, HAACK 1928/34, HOFFMANN, IssELHoRsT 1935, ULI,RICH 1937 u. a. 

Schlechten. Unter Schlechten versteht man ± senkrecht (70-90°) zur Schichtungs
ebene der Kohle (bzw. des Nebengesteins) stehende, innerhalb des gleichen Systems 
meist in geringen, ± regelmaBigen Abstanden (etwa 0,01-0,10 m) gleichgerichtet zuein
ander auftretende Klufte, die der Kohle (oder dem Gestein) eine Art "Schieferung" ver

Abb.257. Verlauf eines AbbaustoBes bei gemeinsamem Auftreten von 
Haupt- und Nebenschlechten. Aus ENDE: Giiickauf 1929. 

leihen. Sie verlaufen unter anderem 
teils parallel zum Streichen, d. h. 
senkrecht zur Richtung des Faltungs
drucks, teils ± senkrecht zum Strei
chen bzw. diagonal dazu, d. h. parallel 
zur Richtung der karbonischen Quer
storungen. Hierbei sind "Haupt
schlechten" und "N e benschlechten" 
zu unterscheiden. Jedenfalls wird die 
Kohle durch diese Klufte in einiger
maBen parallelepipedische Stucke zer

legt, wie aus Abb. 257 hervorgeht. In der Kohle zeigen die Schlechten teils glatte, teils 
rauhe Flachen mit Mattglanz, die, vielfach mit feinen, vertikalen, aber auch horizontalen 
Riefen und Rillen besetzt, auf Bewegungen langs dieser Flachen hinweisen. Sie wirken 
sich in den einzelnen Streifenarten (Glanz-, Matt- und Faserkohle) verschieden aus. 
Besonders gut heben sich die matten Schlechten in der glanzenden An~hrazitkohle abo 
Nur stellenweise setzen die Schlechten aus der Kohle in das Nebengestein der Floze 
hinein, und zwar unter Bildung kleinster Uberschiebungen, so daB an der Grenzflache 
bisweilen eine Art feiner Schuppenstruktur entsteht. Auch die Bergemittel werden ortlich 
von den Flozschlechten durchdrungen, wahrend sie stellenweise an ihnen absetzen. 

Sicherlich stellt die Mehrheit der reinen Schlechten Ablosungsflachen in der Kohle 
dar, die schon vor Beginn des Abbaus infolge gebirgsbildender Krafte im Gestein ent
standen, sich aber erst durch Wirkung des Abbaus (infolge der "Kampferkraft" des Druck
gewolbes) offneten und dadurch sichtbar wurden. Diese Annahme wird durch die Tatsache 
bewiesen, daB sich Druckschlechten auch auBerhalb jeder Abbauwirkungen zeigen. 

Je nach ihrer Entstehung kann man die Schlechten nach der alten Bezeichnung von DAUBRE als "Diaklase" 
und "Paraklase" ansprechen. Hat man es in den ersteren mit "Schwundrissen" zu tun, die durch Volumen
verminderung (infolge Wasserabgabe bei der Inkohlung, d. h. Umwandlung des Hydrogels in Gel) entstanden, 
so stellen die letzteren Drucksehlechten dar, die durch Krustenbewegungen (also tektonisch) erzeugt sind. 
Bei letzteren lassen sich weiter unterscheiden die diagonal zum Druck verlaufenden und unter stumpfem 
Winkel sich schneidenden "MoHRschen Flachen", und die Schlechten mit einer in der Druckrichtung gelegenen 
und einer senkrecht dazu streichenden Ebene ("CLoossche Flachen"). Insgesamt lassen sich acht Schlechten
richtungen feststellen (OBERSTE-BRINK und HEINE 1934). 

Da anzunehmen ist, daB zwischen den das Nebengestein durchsetzenden KHiften und den Schlechten 
in der Kohle ursachliche Zusammenhange bestehen, werden die fiir die ersteren beobachteten GesetzmaBig
keiten auch fiir die Schlechten der Kohle Giiltigkeit haben. DemgemaB zeigen die mikroskopischen Bilder 
(s. Abb.260) tektonisch beeinfluBter Kohle sowohl in Westfalen (HOFFMANN 1935/36, RAUB 1937) wie in 
anderen Kohlengebieten (HOHNE 1934), daB die mikroskopisch kleinen Kluft·, Spalt- und Verwerfungsrichtungen 
der Kohle mit den Richtungen der groBtektonischen Verwerfungen im Nebengestein des Grubengebietes viillig 
iihereinstimmen, also wohl auf die gleichen Krafte zuriickzufiihren sind. Immerhin sind zwischen heiden Arten 
von Kliiften doch noch gewisse Unterschiede sowohl der Ausbildung als auch der Richtung nach vorhanden 
(vgl. auch ENDE 1929). 

Wegen ihrer groBen Bedeutung fiir den Betrieb des Bergbaues ware es richtig, die erkannten Druck
schlechten der Fliize in die Grubenbilder aufzunehmen. 
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Abwegig ist aber die Ansicht, daB die Schlechten der Kohle vollig der bekannten 
"Schieferung" in den Gesteinen des alten Gebirges entsprachen_ 

Handelt es sich doch bei der ausgesprochenen Schieferung, wie BREDDIN zeigte, urn Ausscheidung bzw_ 
lagenweise Anordnung von Glimmerblattchen_ In der Kohle kann es daher keine echte Schieferung geben. 

Abgesehen von den vorerwahnten, 
auf Druckbeanspruchung zuriickzufiih
renden Schlechten (Druckschlech
ten) wird die Kohle (aber auch das 
Nebengestein) von Rissen durchzogen, 
die nur durch Zerrung entstanden sein 
konnen, sog. Dehnungsschlechten. 
Es handelt sich in ihnen zumeist urn 
diagonal zum Streichen (NW - SO) ver
laufende, zu den Querstorungen des 
Karbons gleichgerichtete Risse, die in 
der Kohle mit Feinkohle und Staub, im 
Nebengestein dagegen mit Mineral
ausscheidungen (Kalkspat, Dolomit, 
Schwefelkies) ausgefiillt sind. Schon 
dadurch wei sen sie auf ihre Wesensart, 
als durch Zugspannung entstanden, hin. 

Besonders augenfallig zeigt die Mattkohle 
der jiingeren Horizonte derartige, mit Kalkspat 
ausgefiillte Kliifte. Abb. 258 laJ3t Kliiftungen 
nach vier verschiedenen Richtungen erkennen. 

Abb. 258. Derbe, matt e Flammkolile mit vier verscliiedenen, durcli 
Kalkspataussclieidungen gekennzeiclineten Kliiltungsrichtungen. 

S.W.B. 

Da die Dehnungsschlechten die gewiinschte Ablosung der Kohle und damit ihre 
Hereingewinnung nicht fordern, werden sie yom Bergmann auch als "falsche Lagen" 
bezeichnet. 

Risse. In diese Gruppe ge
horen die ziemlich gradlinig 
verlaufenden und auch das 
Nebengestein durchsetzenden, 
feinen Haarrisse und groberen 
Khifte, welch letztere als sog. 
"Kopflosen" der Ruhrbergleute 
bezeichnet werden. Von den 
gewohnlichen Schlechten unter
scheiden sie sich unter anderem 
durch ihren im allgemeinen 
groBeren Abstand voneinander, 
der sich etwa zwischen 0,40 und 
1 m bewegt. 

Losen. Von den vorgenann
ten Kluftbildungen sind noch 
die sog. "Losen", d. h . die meist 
parallel zum Hangenden und 
Liegenden den natiirlichen 
Schichtflachen der Kohle fol-
genden Ablosungsflachen zu 

Abb. 259. Drucklagenbildung im FlOz 2 der Zeclie Gneisenau. 
Auln. Bergbau-Verein Essen. 

unterscheiden. Sie haben ihre Ursache in primaren Ablagerungsvorgangen (wie Ab
satzunterbrechungen) . 

Drucklagen. Von den Schlechten vollig unabhangige Kluftbildungen sind die Druck
lagen, sog. "Druckflachen" oder "Kampferdruckrisse" (WEISSNER 1936). Sie diirfen 
nicht mit den sog. Lagen oder Kohlenlagen, d. h . von Schlechten oder Kliiften begrenzten, 
plattenformigen Kohlenkorpern, verwechselt werden, die durch Wirkung des Abbaus 
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entstanden sind (NEHRENHEIM 1936). Die stellenweise mit fingerdickem Abrieb zer
mahlener Kohle erftillten Ablosungsflachen der Drucklagen verlaufen stets ± parallel 
zum AbbaustoB und fallen mit etwa 50-70° zum Floz bzw. zum Versatz ein, wobei sie 
sowohl die Schichtflachen als auch die Schlechten der Kohle durchsetzen (s. Abb. 259). 
Dabei gehen sie haufig nicht nur in das Hangende, sondern auch noch in das Liegende 
hinein. Eine besondere Art durften die von IssELHoRsT (1935) als "Boschungsbruchrisse" 
bezeichneten Boschungsdrucklagen darstellen. 

Zweifellos handelt es sich in ihnen um Ablosungsflachen, die erst durch Druck
wi r k u n g end e s A b b a us, und zwar infolge des durch die Kampferkrafte tiber 
einem Abbauraum bewirkten plotz lichen Setzens des Hangenden entstehen. Sie sind 
deshalb auch als die jungsten RiBbildungen anzusehen. Ihre Entstehung ist in ge
wisser Beziehung von der petrographischen 
Beschaffenheit der Kohle und des Neben
gesteins abhangig. 

Abb. 260. Mikrotektonisch gesWrte Kohle aus FHiz Hugo der 
Zeche Hannibal. Vergr. etwa 90mal. Olimmersion. 

Aufn. Petrogr. Forschungsstelle Bochum. 

Abb.261. "Silberstreifen" in FHiz Sonnenschein der Zeche 
Helene und Amalie. Auin. der Zeche. 

Durch die oben aufgefuhrten, verschiedenen Arten der Ablosungsflachen wird die 
Kohle der Floze ortlich in eine Unzahl ± parallelepipedischer Stucke zerlegt. 

Von den vorerwahnten Absonderungsformen abgesehen, ist noch einiger weiterer 
bemerkenswerter Struktur- und Verbandsverhaltnisse der Kohle zu gedenken. 

Storungskohle. An man chen Stellen finden sich in der Kohle gestorter Floze 
Zonen von mulmiger Beschaffenheit, fehlendem Glanz und braunschwarzer Farbe mit ± 
ausgesprochener brekzioser Struktur. 

Unter dem Mikroskop betrachtet, zeigt sich nach HOFFMANN (1936), daB die Kohle mikrotektonisch 
v6llig gest6rt ist, d. h. daB die einzelnen Kohlenteilchen langs wiederverkitteter Risse Verschiebungen gegen · 
einander erlitten haben, wodurch Bilder entstehen, die groBtektonischen Verwerfungsbildern aufs Haar gleichen 
(s. Abb. 260). Da an diesen Stellen das Fl6z von Storungen verschiedenster Art (Spriinge oder Wechsel) 
durchsetzt wird, ist es offenbar, daB die Kleinzertriimmerung der Kohle in tektonischen Vorgangen zu sehen 
ist, die hier zur Auswirkung gekommen sind. Ahnliche Beobachtungen hat RAUB 1937 gemacht. 

Knallstreifen. Der vorerwahnten Storungskohle auBerlich in etwa ahnlich sind die 
frtiher kaum beachteten und erst in den letzten Jahren naher untersuchten, von den 
Bergleuten als "Silberstreifen" oder wegen ihres Zusammenhanges mit Gebirgsschlagen 
auch als "Knallstreifen" bezeichneten V orkommen eigenartiger Vertikalstreifen in der 
Kohle (KOPLITZ 1935, HOFFMANN 1936). Das auBere Bild zeigt bis zu mehreren Zentimetern 
breite, bald radialstrahlig von einem, bald von mehreren Punkten ausgehende, sich 
stellenweise kreuzende und zackig verlaufende Bander in der Flozkohle, die vom Hangen
den zum Liegenden des Flozes durchsetzen (s. Abb. 261). Je nach der Stellung des 
Beobachtenden sehen sie beim Schein des Grubengeleuchts entweder "silberweiB" (gegen
tiber der dunklen umgebenden Kohle) (s.Abb. 262) oder "dunkel" (im Verhaltnis zum hellen 
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Gesamtfloz) aus. Die im Sto13 feste Kohle dieser Streifen zeigt bei der Ausgewinnung 
vielfach eine murbe und brocklige Beschaffenheit. 

Einige dieser Vorkommen konnte ich in F16z Marie und F16z Karl der Zeche Friedrich der GroBe naher 
untersuchen. Sie sind mir aber auch von anderen Stellen, wie aus FlOz Karl der Zeche Mont Cenis, aus FlOz 10 

der Zeche Constantin d. Gr., aus FlOz Sonnenschein 
der Zeche Helene und Amalie und einer Herner Zeche, 
sowie aus einem Fettkohlenfl6z der Zeche Bergmanns
gHlck bekannt geworden. 

Abb.262. Kohle mit "Silberstreifen" ans FlOz 10 der Zeche Abb. 263. Mylonit-Kohle aus einem Knallstreifen des Fettkohlen-
Constantin d. (ir. S.W.B. flBzes Karl. Vergr. etwa 90mal. OIimmersion. 

Aufn. Petrogr. Forscbungsstelle Bochum. 

Nach meinen Feststellungen an Ort und Stelle fallen die merkwurdigen Streifen jedesmal mit einem das 
Hangende durchsetzenden RiB zusammen, der auf der Sohlflache des Hangendgesteins einen deutlichen, bis 
mehrere Zentimeter starken Verwurf hervorruft. 

Abb.264. Augenkohle. FlOz Gustav. S.W.B. Abb. 265. Augenkohle mit deutlichen konzentrischen Ringen und radialen 
Streifen. Zeche Zollverein. S.W.B. 

Unter dem Mikroskop sieht man ein gegenuber der umgebenden, gesunden Kohle my lonisiertes GefUge 
(s. Abb. 263) mit einer Unzahl feiner "gerichteter" Risse, wodurch die Kohle ein gelockertes GefUge angenommen 
hat. Dieses ist nach BODE (1933) auf Austritt von Gas zuruckzufUhren. In Ubereinstimmung damit steht die 
Tatsache, daB diese Streifen auch einen geringeren Gasgehalt als die einschlieBende Kohle aufweisen. So hat 
die Kohle der Knallstreifen des FlOzes Karl der Zeche Mont Cenis 26,50% fluchtige Bestandteile, die normale 
Kohle aber 27,80%; der Unterschied betragt also 1,3% (HOFFMANN 1936). Offenbar handelt es sich in diesen 
Streifen, die zweifellos sehr jungen Alters sind, um Begleiterscheinungen von Gebirgsschlagen infolge AuslOsung 
des Gebirgsdruckes auf Scherflachen, die mit einer Ausgasung der mit Gas erfiiIlten, feinsten Risse dieser 
Streifen verbunden waren. 

Nach Mitteilung von HOFFMANN (1937) hat man ganz gleiche Erscheinungen auch im Saarbrucker Bezirk, 
und zwar im Fl6z Blucher der Zeche Hirschbach beobachtet. 
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Augenkohle. In der Flozkohle aller Horizonte werden nicht selten kreisrunde bis 
elliptische Flachen beobachtet (s. Abb. 264), die als sog. "Blumen", "Kreise" oder "Augen" 
(yeux de perdrix) bezeichnet zu werden pflegen. Die sehr verschiedene GroBe (0,005 bis 
0,10 m Durchmesser) besitzendenAugen lassen vielfach noch einen zentralen Punkt er
kennen, urn den sich dann konzentrisch mehrere, nicht immer in derselben Ebene gelegene 

Abb.266. PyramidenfOrmige Absonderung in der Magerkohle. 
FlOz Wasserbank. Zeche Alter Hellweg. S.W.B. 

Wulste oder Ringe herumziehen. 
Bisweilen wird auch eine radiale 
Streifung auf den Flachen sichtbar 
(s. Abb. 265). Aber auch andere 
Formen werden, wenn auch seltener, 
festgestellt. Ahnliche Erscheinungen 
sind manchen homogenen Schiefer
tonen eigen. AIle Augen aber sind 
"gerichtet", d. h. ihre Ebenen ver
laufen parallel zueinander, und zwar 
± senkrecht zur Schichtung der 
Kohle. Die ± glatten Flachen reflek
tieren das Licht wie ein Spiegel. 
Fast durchweg sieht man die Flachen 
von einer dunnen Mineralausschei
dung (Kalkspat oder Schwefelkies) 
uberzogen. Soweit ich beobachten 
konnte, sind die Augenkohlen nur 

an glanzkohlenreiche Packen oder Vitritlagen der Floze (nie an reine Mattkohlenpacken!) 
gebunden und hier auf ± tektonisch beanspruchte Teile der Floze beschrankt. 

Die alteren Autoren, wie ROTH, GUMBEL und WEISS, betrachteten sie als bei der Verfestigung der 
Kohlenmasse durch Schrumpfung entstandene Absonderungsflachen. HOFFMANN (1909) fUhrte sie auf Druck 

2cm 

Abb. 267. Reihenweise angeordnete Leisten von Pyramidenkohle. 
Magerkohle. S.W.B. 

zuruck. R. POTONIE (1924), STUTZER (1923/33) 
und DUPARQUE (1933) sehen in den Augen den 
Schlechten verwandte Erscheinungen (Sonderaus
bildungen der Schieferung), die durch faltenden 
Druck entstanden sind. Auch STACH (1935) halt 
sie fUr Schlechtenbildungen, nimmt jedoch weiter 
an, daB auf diesen Kluftcn kolloidale Humus
losungen mit Gasblasen eindrangen, deren Blasen
raume spater mit Mineralsubstanz ausgefiillt wurden. 
Diese bildeten die "Augen". 

Pyramidenkohle. Wesentlich anderer 
Natur ist die sog. "Pyramidenkohle". 
Nicht selten sieht man in der Flozkohle, 
besonders in tektonisch beanspruchten 
Teilen von Magerkohlenflozen, eine sehr 
auffallende, an "Tutenmergel" erinnernde 
Struktur, die sich durch konisch ineinander 
stehende, ± pyramidenartig ausgebildete 
und verschieden groBe Kohlenkorper kenn

zeichnet. Sie wird als "Pyramidenstruktur" ("cone in cone"-Struktur bei DUPARQuE 
1933) bezeichnet. Auf ihren blanken Flachen zeigen sich auffallige, nach der Pyramiden
spitze zu sich schneidende, radialstrahlig verlaufende Riefen (s. Abb. 266). Durch 
mechanischen Druck lassen sich diese Kohlenkorper in immer kleinere Pyramiden 
auflosen. Nicht selten sind derartige Pyramiden reihenweise angeordnet (s. Abb.267). 

Mit DUPARQUE (1933) mochte ich sie auf tektonischen Druck wahrend der Diagenese zuruckfUhren, durch 
welchen ± senkrecht zur Schichtung stehende, sich unter verschiedenen Winkeln schneidende Kluftflachen 
entstanden, auf denen sich dann weitere kleine Bewegungsvorgange unter Druck abspielten. Die diesen eigen. 
tumlichen Bildungen zugrunde liegenden GesetzmaBigkeiten scheinen mir jedoch noch nicht in allen Einzel
heiten mit Sicherheit erkannt zu sein. 

Der Auffassung von R. POTONIE (1925), der in ihnen durch osmotisches Wachstum erzeugte Oberflachen
strukturen sieht, vermag ich nicht beizupflichten. 
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7. Festigkeit und Harte der Kohle. 
Bekanntlich ist unter Festigkeit der Widerstand des Gesamtkorpers gegen Form

anderung, und unter Harte der Widerstand gegen das Eindringen eines anderen Korpers 
zu verstehen. Bei diesen beiden Eigenschaften der Kohle ist noch zwischen dem Verhalten 
des Flozes und der Kohle selbst zu unterscheiden. Beide sind bei den Flozen der ver
schiedenen Kohlengruppen sehr voneinander abweichend entwickelt. Ganz allgemein 
gesagt, ist im iibrigen die Kohle in Muldengebieten meist harter und fester als auf den 
Satteln. 

tiber die Druckfestigkeit der Ruhrkohle liegen bislang nur wenige genaue, zahlenmaBige Angaben vor 
(SCHABERG 1930, SPACKELER 1931, KUHNE 1932, BODE 1933, KUHLWEIN 1935/36, STOCKE, HERRMANN und 
UDLUFT 1936). Letztere geben als Durchschnitt flir westfalische Kohle 45 kg/cm2 an. 

Da die Kohle im allgemeinen aus zahlreichen Lagen sehr verschieden fester Bestand
'teile, wie sproder und zerbrechlicher Glanzkohle (Vitrit bzw. Clarit), zaher und harter 
Mattkohle (Durit) und leicht zerreiblicher Faserkohle (Fusit) besteht, ist die Festigkeit 
der Kohle eines Flozes im allgemeinen eine Funktion ihrer petrographischen Zusammen
setzung (LEHMANN und STACH 1930, HOFFMANN 1930, KUHLWEIN 1935/36). Die Festig
keit einer Kohle nimmt daher durchschnittlich mit wachsendem Mattkohlengehalt zu, 
wahrend sie urn so geringer wird, je groBer der Anteil der Kohle an Glanzkohle (Vitrit) 
und Faserkohle (Fusit) ist. Aus diesem Grunde hat eine rein duritische Kohle, besonders 
aber eine Kennelkohle, normalerweise die groBte Festigkeit bzw. Harte. 

So wird die Festigkeit des Flammkohlenvitrits mit 270 kg/cm2, des Vitrits der Fettkohle aber nur mit 
26 kg/em2 angegeben, wahrend die Festigkeit des Durits zwischen 250 (Fettkohle) und 900 kg/cm2 (Flamm. 
kohle) schwankt. 

DemgemaB miiBte naturgemaB - entsprechend der Zunahme der Inkohlung -
die Kohle der mattkohlenreichen Flamm-, Gasflamm- und Gaskohlen harter als die der 
glanzkohlenreichen Fett- und EBkohlen sein. Tatsachlich nimmt die Druckfestigkeit 
von der Flammkohle bis zur Fettkohle ab, urn in den hoheren Inkohlungsstadien bis 
zur reifen Magerkohle wieder zuzunehmen und im Anthrazit den groBten Wert zu erreichen. 
Der Unterschied ist so groB, daB sich beispielsweise die Gaskohle mit einer groben Sage 
nicht uurchsagen laBt, Fettkohle wohl. Aus diesen Unterschieden in der Festigkeit ergeben 
sich auch sehr enge Beziehungen zwischen der Festigkeit der anstehenden Kohle eines 
Flozes und der Menge bzw. Art ihrer Feinkohle. Nach KUHLWEIN (1935) wachst der 
Feinkohlenanfall bei der Gasflamm- und Gaskohle von der Wasche bis zum Versand 
urn 5 -1 0 %, bei der Fettkohle dagegen urn 15 - 20 % an. 

Die Festigkeit der Kohle ist weiter von dem auf sie ausgeiibten Druck bzw. ihrer 
Auflockerung abhangig, und zwar sowohl vom tektonischen Druck, der Drucklagen in 
der Kohle zur Folge hatte, als vom Abbaudruck, der das gleiche bewirkte. Beispiels
weise kann die FIozkohle langs Uberschiebungen oder Verwerfungskliiften (so z. B. 
langs des Sutans) auf viele Meter entspannt und zermiirbt sein oder keinen Gang 
zeigen. Andererseits vermag die Kohle aber auch infolge von Abbaudruck eine ungewohn
liche Festigkeit zu erlangen, was besonders bei stark duritischen Kohlen und bei Ein
lagerung in hartes Hangend- und Liegendgestein beobachtet wird. 

Zur Messung der Harte der Kohle bedient man sich heute des sog. "Duroskops" (s. MATTHES 1934). Mittels 
dieses Instrumentes lassen sich von den Flozen Harteprofile herstellen, die fur betriebliche Zwecke gut ver
wendbar sind. 

8. Gasfiihrung der Ruhrkohle. 
Der in der Kohle enthaltenen Gase, die ihre Bildung zweifellos in erster Linie den 

geochemischen Vorgangen bei der Inkohlung verdanken, sind viele. In dem hauptsach
lich aus Methan (CH4) bestehenden Gase sind iiberdies noch Kohlendioxyd (C02), Koh
lenmonoxyd (CO), Sauerstoff (02), Wasserstoff (H2), Stickstoff (N2) und Athan 
(C2HS) vertreten. Dagegen muB es fraglich bleiben, ob auch noch hohere Kohlenwasser
stoffe in der Kohle vorhanden sind, wenn auch die Anwesenheit von Propan (C3HS)' 
Azetylen (C2H 2) und Athylen (C2H 4) in Grubenwettern festgestellt worden ist. Wahr
scheinlich kann man aber nur das Methan und vielleicht auch noch das Athan als 
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Vertreter der Gase aus frischer Kohle ansehen, wahrend die hoheren Homologen sich 
aus verwitterter bzw. erhitzter Kohle gebildet haben diirften (WINTER 1930). Das 
gelegentlich im Grubengas festgestellte Helium entstammt wohl der Kohle selbst, 
vorwiegend scheint es jedoch ein kennzeichnender Bestandteil des Erdols (bzw. der 
Petrolgase) zu sein und kommt vielleicht aus groBerer Tiefe. 

Der wichtigenFrage nach derNatur der verschiedenen, in der Ruhrkohle auftretenden 
freien Gase (sog. "Flozgas") in chemisch ungebundener Form (nicht zu verwechseln 
mit den bei der trockenen Destillation der Kohle kiinstlich neugebildeten fliichtigen 
Bestandteilen) ist man erst in den letzten Jahren nahergekommen. Lange Zeit waren 
die Zusammenhange zwischen der Gasfiihrung der Kohle, ihrem Inkohlungsgrade, den 
physikalisch-chemischen Eigenschaften der Kohle sowie bestimmten sekundaren Ursachen 
± unbekannt (vgl. u. a. WEBER 1916, PETRASCHECK 1924, PATTEISKY 1926, HEISE
HERBST 1930, STACH 1930, GARTNER 1931, FISCHER, PETERS und WARNECKE 1932/33; 
HOFFMANN 1935/36 und RULAND 1936). 

In Verfolg dieser Frage mochte ich zunachst auf einige unbestrittene Tatsachen hin
weisen. So ist es allgemein bekannt, daB die Entwicklung des Grubengases erst mit einer 
bestimmten Teufe einsetzt, daB die Gasausstromung im Abbau und in der Ausrichtung 
wesentlich durch das Nebengestein beeinfluBt wird, und daB die Entwicklung ihren Hochst
wert durch Wirkungen des Abbaus auf bestimmte Hangendschichten erreicht. 1m iibrigen 
wird die Grubengasentwicklung nicht durch das Kohlenfloz, sondern durch das Neben
gestein beherrscht, in welches das Gas infolge sekundarer Einfliisse, d. h. Ausgasung der 
Steinkohle im Vakuum nach der AnsichtWEBERS (1916), iibergetreten ist (RULAND 1936). 

Aus den Untersuchungen von PETERS und WARNECKE (Kaiser Wilhelm-Institut fUr Kohlenforschung) 
scheint weiter hervorzugehen, daB der F16zgasgehalt im allgemcinen mit zunehmendem geologischem Alter 
bzw. dem immer dichter werdenden Gefiige der Kohlen, d. h. von den Gasflammkohlen iiber Gas-, Fett- und 
Magerkohlen zum Anthrazit, also mit dem Inkohlungsgrade, anwachst (im Gegensatz zu der in derselben 
Richtung stattfindenden, allmahlichen Abnahme des Gehaltes an fliichtigen Bestandteilen bei der Ver
kokung). Dabei solI die Abgabe des F16zgases aus der normalen Kohle (sog. "Ausgasung") um so langsamer 
vor sich gehen, je mehr Fl6zgas die Kohle enthalt, d. h. im Anthrazit ist das Gas viel fester an iie Kohle 
gebunden als in den jiingeren Kohlen. Eine fl6zgasreiehe Kohle (Anthrazit) kann daher bei der Kohlen
gewinnung arm an freiem Fl6zgas sein, da es aus der Kohle nieht entweiehen kann, und umgekehrt. 

Bei der Erorterung dieser Verhaltnisse sei davon ausgegangen, daB die Ausgasung 
der Floze, und zwar die Methanabgabe aus der Kohle, in den einzelnen Kohlengruppen 
des Ruhrbezirkes eine sehr verschiedene ist, wenn auch nicht vergessen werden darf, daB 
die groBte Menge des Grubengases sich im Nebengestein, und zwar vorwiegend im Sand
stein, befindet. Die Beobachtung lehrt nun, daB die an fliichtigen Bestandteilen 
mittelreichen Gas- oder oberen Fettkohlenschichten viel Grubengas (CH4 ) 

fiihren, daB dagegen die an ersteren armen Magerkohlen sehr wenig oder kein 
Flozgas, und die an fliichtigen Bestandteilen sehr reichen Gasflammkohlen- und 
Flammkohlenfloze wieder mehr Flozgas besitzen. Bei den letzteren handelt es sich 
aber vorwiegend urn Kohlensaure und nicht urn Grubengas. Dabei nimmt im allgemeinen 
sowohl die Grubengasfiihrung als auch der Gasdruck mit der Teufe zu (HEISE 1936). 
Aus den vorerwahnten Beziehungen ergibt sich jedenfalls, daB der Grubengasgehalt der 
Floze nur in mittelbarer Beziehung zur Inkohlungsstufe der Kohle steht, daB aber auch 
die chemische Gesamtzusammensetzung der Kohle kein unmittelbarer Ausdruck fiir die 
Ausgasungsmenge der Kohle ist. 

Bekanntlieh sind die Ansiehten tiber die Bildung der CH4-Gase und die Art und Weise ihres Gebunden
seins an die Kohle in der Literatur noeh widerspreehender Natur, wie aus den Anschauungen von WEBER 
(1916), v. BUBNOFF (1926), RUFF (1928), HEISE-HERBST (1930), GARTNER (1930), FISCHER, PETERS-WARNECKE 
(1932/33), POTONrE (1933) hervorgeht. Zur L6sung dieser Frage lieferten die jiingsten Arbeiten von 
HOFFMANN (1935/36) und RULAND (1936) wertvolle Beitrage. 

Nach allem scheint der CH4-Gehalt der Floze in erster Linie eine Funktion geolo
gischer Faktoren (wie petrographischer Aufbau der Kohle, Inkohlungsgrad und tekto
nischer Druck) zu sein. Man kann daher geradezu von einer "Geologie der Schlagwetter" 
reden, wie das PETRASCHECK (1926) und PATTEISKY (1926) schon friiher getan haben. 
Dabei verschlagt es wenig, daB die in Frage kommenden Vorgange noch nicht in allen 
Einzelheiten erkannt sind. 
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Nach den iiJteren Ausfiihrungen von WEBER soll das Auftreten von Grubengas in erster Linie eine Funk· 
tion des Ge birgsdruckes infolge Wirkungen des Ab baus sein, derart, daB sich der hartere Gebirgskorper ± 
in den weicheren Gebirgskorper hineindriickt. Dementsprechend ist der EinfluB des meist weichen Schiefer· 
tons der Ga sk 0 hIe auf die harten Froze dieser Gruppe bzw. auf ihren Gasaustritt nur gering, wogegen die harten 
Gesteinsbanke der unteren Fettkohle zermalmend und gasfreimachend auf die weiche Kohle der Fettkohlen
floze einwirken. In den Gasflamm- und Magerkohlenschichten stehen harten Nebengesteinen auch harte 
Floze gegeniiber, so daB hier keine besonders starke Gasentwicklung entstehen kann. 

Primar sind die Gase jedenfalls aus der Kohle entstanden und irgendwie physikalisch 
oder chemisch an sie gebunden, wahrend sie im Nebengestein, insbesondere in den poren
weiten Sandsteinen, sowie in den durch tektonische Vorgange erzeugten, ofienen Gebirgs
kliiften, Aufblatterungszonen und Dehnungsrissen in Form freier Gase auf sekundarer 
Lagerstatte als Folge der Ausgasung der Steinkohle im Vakuumraum (WEBER 1916) 
aufgespeichert sind. 

HOFFMANN (1936) betrachtet bei seinen Untersuchungen die Ausgasung der Kohle 
vom Standpunkte des Inkohlungsgrades, von der petrographischen Gefiigezusammen
setzung und vom Druck aus und gelangt dabei zu folgenden Schliissen: 1m Hinblick auf 
den Inkohlungsgrad ergibt si h, daB die Ausgasung weder von den durch die Inkohlung 
erzcugten Gasen, noch von der Dichte der Kohle, noch von der Kohlenfestigkeit abhangig 
ist. Beziiglich der Abhangigkeit der Ausgasung von der Gefiigezusammensetzung verweist 
er auf die Ergebnisse eingehender Untersuchungen von STEINBRINK, NIEDERBAUMER 
und SCHABERG (1935), deren Feststellungen ergeben haben, daB in den Gas - und 0 beren 
Fettkohlenschichten die mattkohlenreichen Floze jeweils die schlagwetter
geiahrlichsten sein werden, bei der Magerkohlengruppe dagegen jeweils die glanz
kohlenreichsten Floze. Hinsichtlich des Zusammenhangs der Ausgasung mit dem 
Gebirgs- und Abbaudruck wird festgestellt, daB die durch hohen, zusatzlichen Gebirgs
und Abbaudruck beein£luBte Kohle besonders viel Gas abgeben kann. 

M. a. W.: Die Ursache des Freiwerdens der ± groBen Gasmengen in der Kohle ist 
der durch Wirkungen des Abbaus erzeugte Druck auf die Kohle in Verbindung mit den 
in der Kohle und im Nebengestein auftretenden Drucklagen und Schlechtenbildungen, 
insbesondere bei plotzlichen Druckentlastungen (wie bei Gebirgsschlagen), falls die Span
nung der erzeugten Gase die Eigenfestigkeit der Kohle iibersteigt. Diesen Feststellungen 
entsprechend, scheint es nach HOFFMANN (1935/36) unwahrscheinlich zu sein, daB das 
Gas bei seiner Bildung primar ungebunden in Poren oder Hohlraumen unverritzter Kohle 
vorhanden ist, zumal sich mikroskopisch - selbst bei starkster VergroBerung - der
artige Poren nicht haben feststellen lassen. HOFFMANN schlieBt sich vielmehr der schon 
von PETERS und WARNECKE vertretenen Auffassung an, daB das Grubengas weder von 
der Kohle absorbiert noch in fester Losung ist, da das Gas sonst bei dem standig herrschen
den Belastungsdruck wieder frei werden wiirde, sondern daB das Gas in einer "pseudo
chemischen" Bindung vorliegt. Nach ihrer Ansicht sind die Gasmolekiile an Krafte 
gebunden, die zu wirken aufhoren, wenn das Gefiige der Kohle gestort wird. 

Mag man die heutige Gasfiihrung der Kohle und damit auch des unmittelbaren 
Nebengesteins innerhalb des in Bau stehenden Teiles des Steinkohlengebirges vorwiegend 
auf unmittelbare Einwirkung des Abbaus zuriickfiihren, so ist noch die Frage zu erortern, 
woher das auBerhalb jedes Abbaus im Steinkohlengebirge (insbesondere im Nebengestein) 
vorhandene und unter Uberdruck stehende Gas stammt. Meines Erachtens hangt das Auf
treten dieser CH4-Mengen mit jiingeren, gebirgsbildenden Vorgangen nach der 
Zeit der allgemeinen Hauptfaltung des Karbons zusammen, die die Floze einer erneuten, 
wenn auch schwacheren Inkohlung unterwarf, wobei Gas frei wurde, das sich in dem 
durch tektonische Vorgange (Zerrung, Aufblatterung usw.) kliiftig gewordenen Stein
kohlengebirge mit seinen durchlassigen Sandsteinen nach dem Gesetz der Ausgasung in 
dem Vakuumhohlraum ansammeln konnte. 

Sicherlich hatten die als Folge der alten variszisehen Gebirgsbewegungen bei den ersten lnkohlungs
vorgangen entstandenen, ungeheueren Gasmengen inzwischen Zeit gehabt, zu entweichen, zumal der groBere 
Teil des Ruhrbezirkes erst sehr spat durch die Transgression der Kreide eine gasabschlieBende Bedeckung 
erhielt. 

lch mochte daher PATTEISKY (1926) recht geben, wenn er auf den ursiichlichen Zusammenhang der 
Gru bengasfiihrung des rheinisch -westfalischen Steinkohlenge birges mit der saxonisehen Ge birgs bildung hinweist. 

Kukuk, Geologie. 16 
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Kann also die Hauptinkohlung der Floze des Ruhrbezirkes vorwiegend als eine 
Funktion der alteren, asturischen Faltungsphase der variszischen Orogenese angesehen 
werden, so diirfte die heutige Grubengasfiihrung des Steinkohlengebirges auBerhalb des 
Abbaubereiches im allgemeinen auf die jiingere, saxonische Faltung zuriickzufiihren sein. 

C. Die Stornngen und UnregelmaJ3igkeiten der regelrechten 
Flozablagerung. 

Nicht selten wird das gleichmaBige Bild der Flozablagerung durch Storungen der Lage, 
der Form lind des Inhalts der Floze ± stark beeintrachtigt. Derartige Veranderungen 

Abb.268. Gefaltete Kohle aus einer Hakenschlagbildung. S.W.B. 

konnen auf drei verschiedene 
Hauptursachen zuriickgefUhrt 
werden. Entweder handelt es sich 
urn Erscheinungen ge birgs
bildender Vorgange (tektoni
sche Storungen), urn Wirkun
gen des Ge birgsdruckes im 
Gefolge des Ab baus oder, und 
zwar nicht zum wenigsten, urn 
Erscheinungen, die mit der Bil
dungsgeschichte der Floze 
selbst zusammenhangen (Flozun
regelmaBigkeiten atektonischer 
N a tur). Letztere sind teils epigene
tischer, teils syngenetischer N atur. 

1. Tektonische Storungen del' FlOze. 
1m Gegensatz zu den weit starker tektonisch ~urchbewegten Kohlenlagerstatten 

anderer Bezirke sind die Floze des Ruhrbezirkes durch AuBerungen tektonischer Vorgange, 

Abb.269. Gefaltete Kennclkohle aus einer Stiirungszone der Zeche Kiinigsgrube. Abb.270. Verdickung des iiberkippten Fliizes 
S.W.B. Bertha·Unterbank der Zeche Viktor durch 

Stauchung (Profil). 

wie Uberschiebungen, Verschiebungen und Verwerfungen, im allgemeinen nicht iibermaBig 
stark beeinfluBt worden. Immerhin ist die Bedeutung der dadurch entstandenen iiber
schobenen, verschobenen und verworfenen Flozteile fUr den Betrieb des Bergbaues 
wichtig genug. Ihre Erscheinungsbilder sind jedoch so bekannt, daB sie hier nicht 
behandelt zu werden brauchen, zumal auf ihren Mechanismus im Abschnitt X naher 
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eingegangen werden solI. Es sei daher nur ~llil~i~li~III~~~ einiger seltenerer Formen tektonischer Druck- 1: 

oder Zugbeanspruchung gedacht. I 
Kennzeichnend fur den Ruhrbezirk ist, ~ ~ 

daB die aus dem Aachener Revier und den '" ~ I ~ 
belgischen Bezirken so bekannten Zickzack- .r i:":l 

faltungen nur auf wenigen Gruben des Ruhr
bezirkes, und auch hier nur ausnahmsweise, 
beobachtet werden. 

Abb.271. Wanderung von Kohle in tektonische Hohlraume. 
Nach SEIDL. 

Manche Floze zeigen bei An
naherung an groBere Uberschie
bungen oder Verwedungen sehr 
verschiedenartige Erscheinun
gen, wie Hakenschlage der 
Kohle (s. Abb. 268), ± stark 
ausgepragte Faltelungen (s. 
Abb. 269) oder Stauchungen. 
Nicht selten sind hierdurch er
hebliche Anschwellungen der 
Flozmachtigkeit infolge Stoff
wanderung der mobilen, ± pla
stischen Kohle edolgt, wobei 
auch Uberkippungen eingetreten 
sind (s. Abb. 270). 

SEIDL (1925) zeigte, wie die 
Abb. 272. 1Jberschiebungen mit Faltungserscheinungen in einem FlOz 

der Fettkohlengruppe. 

Kohle infolge ihrer starken Vedormbarkeit 
unter hohem Druck in die durch tektonische 
Gebirgsbewegungen entstandenen Hohlraume 
ausweichen kann (s. Abb. 271). 

Interesse verdienen auch die innerhalb der 
Flozkohle amtretenden, kleintektonischen 
Bewegungsbilder. Sie kommen in Form 
schwacherer oder starkerer Verwedungen, 
Faltungen und Uberschiebungen lediglich in 
der Kohle und besonders deutlich in den 
Bergemitteln zum Ausdruck, beein£lussen aber 
im allgemeinen das Hangende 
und Liegende nicht (s. Abb. 272 
u. 273). 

Abb.273. Verworienes Bergemittel in FlOz Dreckbank der 
Zeche Eintracht Tiefbau. 

Zu den hamigsten Storun
gen des Floz bildes gehoren -
wie in allen Kohlenbezirken -
die Verdruckungen der 
Kohlen£loze. Sie weisen, wie 
schon das Wort besagt, auf ± 
gerichtete tektonische Druck
beanspruchung hin, wenn 
schon gelegentlich gewisse Ar
ten der Verdruckungen durch 
"Zerrungsvorgange" entstan
den sein konnen. Gehen doch 
auch die in der Flozkohle oft 
beobachteten und durch Mine
ralsubstanz wieder verheilten 
Spalten auf Zugspannungen Abb.274. Einlagerung von sandigcm Schieierton in FlOz Sonnenschein 

vom Hangenden aus. Zeche Helene und Amalie. Allin. der Zeche. 

16* 
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zuruck. Durch derartige tektonische Storungen kann bald das Hangende, bald das 
Liegende, mitunter auch das ganze Floz in Mitleidenschaft gezogen werden, so daB 
dann Aufblatterungen der Kohlenlagen, verbunden mit dem Eindringen bildsamen 
Nebengesteins in den Flozkorper, keine seltenen Erscheinungen sind (s. Abb. 274). Dem
entsprechend zeigen die gestauchten Teile der Flozkohle u. d. M. eine starke Zertrum
merung und Durchbewegung bzw. eine Brekzienstruktur. 

2. FlOzstorungen durch Gebirgsdruck als Folge des Abbaus. 
1m allgemeinen ist wenig bekannt, daB auch durch die Wirkungen des Abbaudruckes 

sowohl das Nebengestein der Floze, als auch die Kohle selbst erhebliche Formverande
rungen erleiden kann, die den durch gebirgsbildende Vorgange erzeugten Erscheinungen 

Abb. 275. Durch Abbauwirkung ent
standene starke Veranderungen in 
der Machtigkeit des FlOzes Prlisident 

der Zeche Kurl. Nach WEBER. 

recht ahnlich sehen. Mit der Einwirkung des Abbaus auf 
den Flozkorper haben sich unter anderem WEBER (1916/29), 
BARTLING (1929) und SPACKELER (1929) eingehend beschaftigt. 
Ersterer zeigt, wie sehr der Abbaudruck als Folge dynamischer 
Belastung bei der Ubertragung ortlich gesteigerter Gebirgs
spannungen auf ein in Bau befindliches Floz die Ursache vieler 

11/,11 IfIJ 1 
SchiM'rrtt>n
be<'gmittfl 

fi%¥q{)\j 
19d.5<hi.r ... 
(Wurzt'ibodenl 

Abb. 276. EinfluB von Abbauwirkungen auf FlOz Sonnenschein der Zeche PreuBen 
(nach WEBER 1929). Zwischen den beiden Aufnahmen des AbbaustoBes eines Strebpfeilers 

Iiegt ein Zeitraum von 3 Wochen. 

Arten von Flozstorungen, wie Verdruckungen und Anschwellungen des Flozkorpers 
(s. Abb. 275), Verschiebungen innerhalb des Flozes (s. Abb. 276), verschiedenartiger 
Ausbildung des Nachfalls, Anbrennen der Kohle usw. sein kann. 

Die Profile der Abb. 276 lassen sowohl die Bestandigkeit des starren Sandsteinhangenden, als auch die 
Machtigkeitsveranderungen des unteren FlOzkorpers und seines Liegenden, sowie die Ansatze von "Ober
schiebungen der mittleren Kohlenbank in das untere, weichere Bergemittel deutlich erkennen. 

Derartige Veranderungen des natiirlichen Ablagerungsbildes treten urn so starker in 
Erscheinung, je groBer die Festigkeit und Elastizitat der hangenden und liegenden 
Schichten gegeniiber der Plastizitat der weichen Kohle einschlieBlich ihrer Berge
mittel ist. 

Raben Kohle und einschlieBende Schichten die gleiche Harte, so kann der FlOzkiirper durch Wirkung 
des Abbaudruckes so stark in Spannung geraten, daB die Kohle sich mechanisch nicht gewinnen laBt. Hierbei 
kiinnen nach WEBER die durch Druck auf die Kohle des Fliizes entstandenen, stengeligen Einzelkorper der Kohle 
sich mit ihren Spitzen in das iiberlagernde, weichere Hangendgestein hineinpressen, so daB hier die ebenso 
bekannten wie noch wenig verstandenen "angebrannten" Kohlen entstehen. 

3. FlOzunregelmiWigkeiten nichttektonischer Natur. 
Hinsichtlich ihrer Bildungsgeschichte erst teilweise genauer erkannt, weil am wenigsten 

planmaBig untersucht, sind die FlozunregelmaBigkeiten nichttektonischer Art, 
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die, ungeachtet ihres verhaltnismaBig haufigen Vorkommens und ihrer allgemeinen Ver
breitung in allen Flozhorizonten (vgl. die Abhandlungen von EVERDING 1902, CREMER
MENTZEL 1903, HEISE-HERBST 1930, HONERMANN 1928, KUKUK 1924 und OBERSTE
BRINK 1931), friiher nicht die gebiihrende Beachtung gefunden haben. Ausfiihrlichere 
Angaben bringen die Arbeiten von STUTZER (1923) und besonders die von BRUNE (1930) und 
KUKUK (1936). 

Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daB die dem praktischen Bergmann sehr 
wenig erwiinschten Beeintrachtigungen der regelrechten Flozausbildung nicht nur wissen
schaftlich, z. B. als Kennzeichen wichtiger palaogeographischer Vorgange wahrend der 
Bildungszeit der Floze, belangreich sind, sondern auch fiir den Bergbaubetrieb Be
deutung haben. Bei der Erorterung dieser Erscheinungen wird sich herausstellen, daB 
sich die scheinbar so mannigfaltigen Vorkommen in der Tat auf wenige Grundformen 
zuriickfiihren lassen. Auch heute ist es noch nicht moglich, fiir jede Einzelerscheinung 
dieser Art eine vollig befriedigende, genetische Erklarung zu geben, zumal da es vorlaufig 
noch an erschopfenden Beobachtungsgrundlagen fehlt. 

Die Bildungsgeschichte dieser FlozunregelmaBigkeiten ist mehr oder weniger eng 
mit der Entstehung der Floze als inkohlte Erzeugnisse ehemaliger Niederungs- oder 
Flachmoore verkniipft. lch gliedere die nichttektonischen FlozunregelmaBigkeiten in 
solche, die gleichzeitig mit der Bildung des Flozes, d. h. vor erfolgter Inkohlung oder 
Ablagerung des Hangendgesteins, entstanden, also syngenetisch sind, und in solche, 
die nach der Bildung des mehr oder weniger verfestigten und zum Teil schon inkohlten 
Flozes, also nach der Ablagerung der unmittelbaren Hangendschichten, eingetreten, 
also epigenetisch sind (KUKUK 1924). Eine durchaus scharfe Unterscheidung laBt sich 
allerdings nicht immer durchfiihren. 

Zu den syngenetischen Beeintrachtigungen der normalen Ablagerung gehoren 
unter anderem Bergemittel, Flozversteinungen oder -vertaubungen, Vorkommen von Torf
dolomiten und anderen Mineralausscheidungen, Flozscharungen, schlauch- oder scheiben
formige Einlagerungen von Gesteinszonen in der Kohle, Ausfiillungen von Auswaschungs
rinnen im Floz, Auftreten von Tonflozen und Flozversandungserscheinungen, Vorkommen 
des sog. Wilden Steins, gewisse Faltungserscheinungen in der Kohle, bestimmte Unregel
maBigkeiten des Liegenden usw. Zu den epigenetischen Erscheinungen rechne ich 
unter anderem die nach der vollendeten Flozbildung oder der diagenetischen Umwand
lung des Urtorfs zu Kohle oder nach der Ablagerung der unmittelbaren Hangendschichten 
entstandenen Veranderungen der Floze, wie Erosionsrinnen, die sich durch das un
mittel bare Flozhangende einschneiden, und andere Erscheinungen. 

a) Syngenetische Erscheinungen. 

Zu den bekanntesten Erscheinungen dieser Art gehoren die mehr oder weniger 
machtigen Bergemittel (Abb. 277), d. h. die vorwiegend aus Schieferton, Brandschiefer 
und Sandschiefer, seltener aus Ton- oder Kohleneisenstein, feuerfestem Ton (KUKUK 
1920) oder Konglomerat bestehenden, linsenformigen Einlagerungen in der Flozkohle. 
Je nach ihrer Zahl, petrographischen Beschaffenheit und Machtigkeit sowie nach ihrem 
Aushalten konnen sie das Floz bis zur Unbauwiirdigkeit beeintrachtigen. 

Diese ein- oder mehrmalig eingetretenen, ortlichen Unterbrechungen des Torfbildungsvorganges konnen 
entweder als Ergebnisse lang dauernder Vorgiinge, als Bildungen ortlicher Moorseen infolge ungleichmaBiger 
Senkung des Moores, wie bei Stigmarien fiihrenden Schiefertonbergemitteln, oder als Uberflutungserschei. 
nungen kurzfristiger Natur, wie bei Sandstein- oder Konglomeratmitteln, angesprochen werden. 

Genetisch den Bergemitteln verwandt sind die nicht seltenen Flozversteinungen 
oder -verta u bungen. Es handelt sich hier meist um ganz allmahlich durch aus
keilende Wechsellagerung erfolgte Faziesanderungen eines Flozes infolge des Uberganges 
einzelner Gefiigestreifen der Kohle, besonders aber der Mattkohlenstreifen, in einen 
immer bergereicheren Kohlenkorper und schlieBlich vollig in Brandschiefer, Schieferton, 
Eisenstein oder ein anderes Gestein (Abb. 278). 
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Der allmahliehe Ubergang des Fl6zes in den versteinten Zustand erweekt den Eindruek, daB wahrend 
der F16zbildung an der Stelle der Vertaubung ein Wasserlauf (Moorbaeh) das Torfmoor durehfloB, der bald 
Sehlamm absetzte, bald dureh die Waehstumsfortsehritte des Torfmoores an der Ablagerung des Sediments 

Abb.277. Einlagerung von Bergemitteln in einem FHiz 
(schematisch). Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

Abb. 279. Einlagerung von Torfdolomiten in FHiz Katharina 
unter Zunahme der Gesamtmachtigkeit des FlOzes. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

Abb. 281. Schema des Seharens von FHizbanken. 
Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

Abb.278. Versteinung (Vertaubung) eines Flozes der oberen 
Fettkohlenschichten. Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

Abb. 280. Einlagerung von Spateisensteinkonkretionen in 
FHiz Wilhelm der Zeche Frohliche Morgensonne. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

Abb. 282. Sandsteineinlagerung in FHiz Geitling 
der Zeche Alstaden. Aus KUKUK: Gliiekauf 1936. 

gehindert wurde. Stellenweise hat man aber in den vertaubten Teilen der F16ze aueh Infiltrations- oder 
Mineralisationszonen der Floze zu erblieken . 

.Ahnliche Beeinflussungen der gewohnlichen Flozausbildung, noch vor vollig erfolgter 
Inkohlung des Urtorfs, sind in der Dolomitisierung bestimmter Flozpacken und 
der Einlagerung von Torfdolomiten, d. h. von Dolomitkonkretionen mit Struktur 
zeigenden Pflanzenresten, zu sehen (KUKUK 1909). Als Beispiel verweise ich auf Dolomiti-
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sierungserscheinungen im Floz Katharina (Schachtanlage Karl des Hoesch-Koln-Neu
essener Bergwerksvereins), die sich ortlich fast auf die ganze Flozmachtigkeit erstrecken 
(Abb.249). Bei den Torfdolomiten handelt es sich urn die auf die Floze Katharina 
und Finefrau-Nebenbank beschrank
ten Vorkommen zahlreicher Einzel
konkretionen aus Dolomit von NuB
bis KopfgroBe , die tief in die 
Kohle der Floze eingelagert sind, 
so daB sie ganze Teile dieser Floze 
unbauwurdig machen konnen (Ab
bildung 279). 

Auch Einlagerungen von Spat
eisensteinknollen (Abb. 280) und Do
lomitausscheidungen anderer Art, 
oder von Tonmergeln und ahnlichen 
karbonatischen Gesteinen vermogen 
die regelrechte Flozausbildung zu 
beeintrachtigen. 

Als bemerkenswerte Beeintrach
tigung der regelrechten Ablagerung 
stellt sich auch das Scharen von 
Floz banken von einem Floze aus 
dar (BRUNE 1930, OBERSTE-BRINK 
1933, SCHWEPPE 1936). 

Abb.283. Sandsteineinlagerung in Floz 2 der Zeche Wehofen. 
Aus KUKUK: Gliickauf 1920. 

Diese Erscheinung steht in engstem Zusammenhang mit ungleichmiWigen Senkungsvorgiingen (Ver
biegungen) im Ablagerungsgebiet der Fliize in der variszischen Saumtiefe. Bewegte sich wiihrend der Bildungs
zeit eines Fliizes ein Teil schneller abwiirts als das Ganze, so konnte das tiber dem abgesunkenen Floz ent

d 

Abb. 284. Sandsteineinlagernngen in FlOz 10 der Zeche 
Fiirst Leopold-Baldur. Nach SCHULTE. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

standene Tief (Moorsee) bald wieder mit Sediment 
ausgefiillt werden, bis nach dem Ausgleich des 
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Abb. 285. Ausgefiillte Erosionsrinne im FlOz Luise. primar 
scharfer ausgepragt, heute aber durch Druck und Setzung 

der Kohle verbreitert. Nach BRUNE. 

Hiihenunterschiedes ein Weiterwachsen des die spiitere Oberbank bildenden Moores tiber dieses Zwischen
sediment erfolgte (Abb.281). 

Bemerkenswerterweise treten die Flozscharungen am haufigsten in den Flamm- und 
Gasflammkohlenschichten auf. Daraus ergibt sich ohne weiteres, daB das oberste West
falische als eine Zeit besonders starker Bodenunruhen anzusehen ist. 1m ubrigen nimmt 
das Auftreten von Flozscharungen in der Richtung vom Hangenden zum Liegenden der 
gesamten Karbonablagerung etwas abo 

Sehr bekannte Erscheinungen unregelma13iger Ablagerung sind auch die mehr oder 
weniger flachrohren- oder scheibenformig gestalteten Sandstein- und Sand
schiefereinla"gerungen, die sich, vollig von Kohle umschlossen, bei fast ungestort 
durchlaufendem Hangenden und Liegenden bis auf viele Hunderte von Metern Langs
erstreckung bei wenigen Metern Durchmesser in Flozen fast aller Horizonte feststellen 
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lassen (Abb. 282-284). Offenbar liegen hier Absatze alter Moorbache vor, die das Urmoor 
wahrend seines Wachstums durchflossen und infolge Aufstaus oder des langsamen 

FlieBens mineralische Sinkstoffe 

Abb.286. Verschiedenalterige, wieder ausgefillitc Erosionsrinnen im Sand
schiefer (SaS) der Fettkohlenschichten der Zeche Kurl. "S" mit Schiefer 

erfiiIIte altere, Sa mit Sandstein ausgefiiIlte jiingere Rinne. 
Aus KUKUK: GIiickauf 1936. Auin. BRUNE. 

niedergeschlagen hahen. 
Wichtig sind auch die yom 

westfalischen Bergmann ganz all
gemein als "V erdriickung" ange
sprochenen Erscheinungen, d. h. 
aIle in einer Verminderung der 
Flozmachtigkeit bestehenden Bil
dungen gleichgiiltig welcher Art. 
Meines Erachtens sollte der Be
griff "Verdriickung" auf solche 
Flozstorungen beschrankt bleiben, 
die tatsachlich durch Wirkung des 
Druckes, also durch tektonische 
Beeinflussung oder Wirkungen des 
Abbaus, eine Machtigkeitsverrin

gerung herbeigefiihrt haben. Zahlreiche dieser sog. Verdriickungen sind aber zweifellos nicht 
auf Druckbeanspruchungen, sondern auf Auswaschungsvorgange zuriickzufiihren. 

-anstehende t{ohle abgebaute Flach. Auswaschung 

Abb. 287. Auswaschungen in einem FlOz der Zeche Victoria. Umgez. nach BRUNE. 

Die rinnenformigen Gesteinsablagerungen stellen den einfachsten Fall derartiger 
UnregelmaBigkeiten in den Flozen dar (s. Abb. 285). Diesen Vorkommen entsprechende 

- f#fM 
I<ohl@ San.d:lotein reuerfes'8t" Ton .5c:hi~ferton 

Abb.288. Sandsteineinlagerung in Floz 2 der Zeche Wehoien. 
Aus KUKUK: GIiickauf 1920. 

Erscheinungen finden sich aber 
auch nicht selten in dem die Floze 
unmittelbar begleitenden Neben
gestein, wie aus Abb. 286 hervor
geht. Die in ihren AusmaBen sehr 
verschiedenen Beeintrachtigungen 
der Kohle sind Ausfiillungen teils 
wenige Meter langer und sehr 
schmaler, teils etwa 5 - 20 m und 
mehr breiter und viele Hunderte 
von Metern ausgedehnter Zonen von 
vielfach sehr unregelmaBigen For
men (s. Abb. 287). Ihrer Bildungs
geschichte entsprechend, beschran
ken sie sich auf keine stratigra

phische Zone, sondern treten in Flozen aller Horizonte des westfalischen Karbons auf. 
Der Befund dieser Erscheinungen deutet auf friihzeitig erfolgte Erosionsvorgange oder auf Auskolkungen 

hin, die durch Wildwasser mit ± verzweigtem FluBnetz auf der Oberflache des schon mehr oder weniger 
verfestigten ehemaligen Moores in Kiistengebieten hervorgcrufen worden sind. Einige dieser Vorkom
men aus dem Ruhrbezirk sind schon friiher von BRUNE (1930) und von mir (KUKUK 1920) beschrieben 
worden (s. Abb. 288). 
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Ich kenne sie weiter aus der Fettkohle von F16z Anna der Zeche Adolf von Hansemann und aus mehreren 
Fettkohlenflozen der Zeche Victoria-Liinen, ferner aus zahlreichen Flozen der Magerkohlen-, Gasflamm- und 
Flammkohlenschichten. Stellenweise habe ich eine mehrfache Verastelung dieser Erosionsrinnen im Floz 
festgestellt. Das Gebilde ahnelte dann im GrundriB einem FluBlauf mit Nebenbachen (Abb. 290). Gelegentlich 
konnte man sogar schon aus dem Ver-
lauf der Gerinne im GrundriB auf die 
ehemalige Richtung des GefaIles der 
Moorflache schlieBen. 

Dort, wo nUl' die Rander brei
ter und tiefgehender Auswa
schungserscheinungen eines Flo
zes in der Grube aufgeschlossen 
sind, erweckt der beim Abbau 
der Kohle in die Augen fallende, 
ansteigende Teil der Erosions
flache im Floz oft den Eindruck 
einer Bewegungsflache langs einer 
tektonischen Starung (Verwer

Abb.289. MitMuscbelresten erfiillte Prielrinne im Wattenschlick von Cuxhaven. 
Aus KUKUK: Gliickauf 1936. Aufn. KUKUK. 

fung oder Uberschiebung). Der Bergmann ist in solchen Fallen geneigt, die Er
scheinung ihrem Wesen nach falsch zu beUl'teilen und infolgedessen unter Um
standen unrichtige MaBnahmen fur die Ausrichtung zu tre£fen. 

Kennzeichnend fUr die Natur der bald sehr 
flachen, bald tief und scharf eingeschnittenen 
Rinnenausfiillungen ist in erster Linie die Fazies 
des auf Schlammabsatz hinweisenden Gesteins. 

Andererseits sprechen eingefloBte Pflanzen
stengel, abgerollte Gesteinsbrocken und die meist 
sandige, an der Basis oft konglomeratische Be
schaffenheit der die Rille ausfUllenden Gesteins
massen sowie die ungleichmaBige Lage der ver
schiedenen Kohlengcfiigestreifen des Flozes zur 
Ebene der Erosionsrinnen fiir ihre Natur als Sedi
mentablagerungen schnell flieBender Fliissc im 
eigenen Bett. DaB derartige Auswaschungser
scheinungen auch auf andere Weise, z. B. als 
Stromungsrinnen am Grunde von Seebecken, ent
standen sein konnen, liegt auf der Hand. 

Abb.290. Prielrinne im Wattengebiet von Wangeroogc. 
N ach einer Luftbildaufnahme. 
Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

BRUNE betrachtete derartige Rillenausfiillungen in den F16zen, die sich, wie erwahnt, in ganz ahnlichen 
Formen auch im Nebengestein beobachten lassen, als "prielartige" Rinnen eines ehemaligen Wattenmeer
gebietes. Manche der in den Flozen beobachteten Rinnen sehen den durch die Wirkungen der Gezeiten beim 

Abb.291. Querschlligig durchfahrene Tonbilnke (an Stelle der Kohle in den FlOzen 1 lind 2) der Zerhe Baldur. 
Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

Zuriickfluten des Wassers erzeugten und beim Vordringen der Flut wieder ausgefiillten Prielrinnen an den 
Flachkiisten der Meere sehr ahnlich, wie ich mich durch eigene Beobaehtungen im Wattenmeer an der Nord
seekiiste iiberzeugt habe (Abb.290). Da aber gleichartige Erosionsrinnen in F16zen aller stratigraphischen 
Horizonte, und zwar gerade in den in zweifellos terrestrische Sedimente eingebetteten, nachgewiesen worden 
sind, wiirde die Annahme BRUNES voraussetzen miissen, daB ganz allgemein der Bildungsraum aller F16ze 
im Einwirkungsgebiet der Gezeiten gelegen hat. Fiir diese Annahme liegen aber meines Erachtens keine 
Beweise vor. Abgesehen davon, daB ich in den von zweifellos marinen Schiehten iiberlagerten Flozen niemals 
derartige Auswaschungsrillen habe feststellen konnen, sind in dem hier zur Ablagerung gekommenen und wieder 
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verfestigten Schlamm noch in keinem FaIle marine Fossilien nachgewiesen worden, wie sie die Prielrinnen 
(Abb.289) kennzeichnen. Auch sonstige Anzeichen fUr eine Wattenmeerbildung haben sich in den Rillen
fiillungen nicht feststellen lassen. Mag auch manche Erscheinung vermuten lassen, daB die Bildungsgebiete 
unserer karbonischen Gesteine astuarine Wattengebiete eines Gezeitenmeeres gewesen sind, so reichen die 
auBeren Ubereinstimmungen der Rillenausfiillungen mit den heutigen Prielen (Abb. 290) doch nicht dazu 

Abb.292. Versandung in einem Floz dcr Zeche Fiirst Leopold. 
Zechenaufnahme. 

aus, das Auftreten der Erosionsrinnen in der 
Kohle zu begriinden. 

Den auBerenErscheinungen nach 
ganz abweichende, aber ihrer Natur 
nach ahnliche Vorkommen sind die 
schon von CREMER (1903) angefiihr
ten und von BRUNE (1930) naher be
schriebenen, bunt gefarbten, eigen
artigen Tonfloze der Zeche Kurl. Hier 
finden sich an bestimmten Stellen 
sonst normal entwickelter Floze far
bige Schiefertoneinlagerungen, weI
che die Kohle der Floze auf groBere 
Erstreckung vollig ersetzt haben. 
Fast die gleichen Erscheinungen habe 
ich in den Flozen 1 und 2 auf der 
1. Sohle der Zeche Baldur beobachtet 
(Abb. 291). Es laBt sich nachweisen, 
daB hier nicht nur die Kohle, sondern 

stellenweise auch der sonst vorhandene Wurzelboden unterhalb der Floze ausgeraumt 
und durch das spater abgelagerte Tongestein ersetzt worden ist. 

AuBer den vorstehend behandelten "Auswaschungen" treten in vielen Flozen Er
scheinungen auf, die ihnen auBerlich ahnlich sehen, ihrer Natur nach aber sehr verschieden 

Abb. 293. Fischschwanzformiges Zerschlagen des Flozes 3 der 
Zeche Wehofen infolge von Versandung. 

Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

von ihnen sind. Diese Vorkommen werden 
dadurch gekennzeichnet, daB sich die 
Kohle der Floze ohne vorherige besondere 
Anzeichen plotzlich gabelartig oder fisch
schwanzformig zerschlagt, urn dann auf 
eine Entfernung von 1 m und mehr vollig 
durch einen Sandsteinkorper ersetzt zu 
werden (s. Abb. 292). 

Genauere Untersuchungen haben mir 
gezeigt, daB in diesen Vorkommen die 
Kohle des Flozes teils mehr oder weniger 
wellenformig, teils zackig oder in einer Art 
auskeilender Wechsellagerung gegen den 
Sandstein absttiBt, wahrend der obere und 
der untere, langer aushaltende Kohlen
packen des FIozes den linsenformigen 

Sandsteinkorper gewissermaBen zangenformig umfassen. Gleichzeitig hebt sich der aus
keilende obere Flozschwanz, wogegen sich der sich verjiingende liegende Flozpacken 
senkt. Von derartigen Bildungen gibt Abb. 293 cine gute Vorstellung. 

Offenbar handelt es sich hier weder urn mehr oder weniger tiefgreifende Ausraumungsvorgange (Aus
waschungserscheinungen) noch urn unregelmaBige Auskolkungen von Teilen des Fliizkiirpers, wie man friiher 
angenommen hat. Vielmehr diirften in ihnen bestimmte Zonen innerhalb der ehemaligen Waldsumpfmoore 
zu erblicken sein, die zur Zeit der Bildung des Torfmoores von stellenweise sehr breiten Wasserlaufen durch
flossen wurden. Statt des Torfes setzten sich Sand und Schlamm (der heutige Gesteinkiirper) bei standiger 
Erhiihung des Bettes ab, wahrend an den Randern dieser FluBlaufe bald die Torfbildung, bald der Absatz 
sandigen Gesteinsmaterials in auskeilender Wechsellagerung iiberwog. Das iiberraschende Auskeilen der Fliiz
enden nach oben und unten findet seine natiirliche Erklarung, wie mir scheint, darin, daB sich der ungestiirte 
Teil des Urmoores bei der Inkohlung stark zusammenzog, wahrend die auskeilenden Fliizpacken, die den 
Gesteinskiirper umschlieBen, bei dessen geringer Zusammendriickbarkeit ihre Lage zum schrumpfenden 
Fliize hin andern muBten. 
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Diese als Versand ung bezeichneten Vorgiinge sind, wie erwiihnt, nicht so ungewohnlich, wie man fruher 
angenommen hat. Ich kenne sie aus den verschiedensten F16zgruppen, und zwar z. B. von FlOz Dickebank 

auf den Zechen GrafMoltke und Scholven, 
von FlOz 14 der Zeche Sachsen (Abb. 294), 
von den Flozen 8 und 19 der Zeche Bal-

I I I I , , I I I I I dur, 3 (s. Abb. 295) und 10 der Zeche 
"" .. '" ..., zo 0 Fiirst Leopold und von manchen anderen. 

.' .. -

",,' ',' 

Da durch die hiiufig viele Hun
derte von Quadratmetern umfassende 

I I , , I I I I I I 
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Abb.294. Versandung in FlOz 14 der Zeche Sachsen. Nach Unterlagen von Abb.295. FlOzversandung in FlOz 3 der Zechc 
NEUlIANN und eigenen Beobachtungcn. Aus K UKUK: Glilckauf 1936. Filrst Leopold. 

Ausdehnung dieser Gesteinsablagerungen der Kohleninhalt der betroffenen FlOze nicht selten eine so starke 
Verringerung erfahren kann, daB die Wirtschaftlichkeit ganzer Betriebsabteilungen in Frage gestellt wird, 
ist die richtige Erkenntnis der Bildungsgeschichte 
dieser Erscheinung fUr den Bergbaubetrieb von 
erheblicher Bedeutung. 

Eine zwar den erwahnten auBerlich 
ahnliche, aber im Grunde nicht unwesent
lich davon verschiedene Erscheinung wird 
vom westfalischen Bergmann als Wilder 
Stein bezeichnet. Das bemerkenswerter
weise fast ausschlieBlich auf die Floze 
der Magerkohlenschichten beschrankte 
Vorkommen ist durch das Hineinragen von 
Gruppen wulstiger Gesteinskorper aus dem 
unmittelbaren Hangenden in das Floz 
hinein gekennzeichnet (Abb.296). Dabei 
sind die sack- und dachziegelartig tiber

Abb. 296. Wilder Steinin FlOz Geitling der Zeche Rosenblumendelle. 
Aus KUKUK : Glilckauf 1936. 

einander liegenden Wiilste fast allseitig von einem kohligen Besteg, dem Rappen, umgeben. 
Gleichzeitig zeigen die Wiilste einer bestimmten, meist noch von radial verlaufenden und 



252 VI. Die Fliize. 

mit einem weiBen, kaolinartigen Mineral gefiil1ten Khiften durchzogenen Gruppe an
scheinend jedesmal die gleiche Einschiebungsrichtung. 

Mangels vergleichbarer Erscheinungen aus rezenten Torfmooren ist die genetische Deutung dieser Floz
unregelmiWigkeiten schwieri/!. Der ganzen Ausbildung nach diirfte es sich um zeitlich verschiedenaltrige 

Ahb.297. Wellenberge gefalteter Kohle in FlOz 3 der Zeche Wehofen (1: 4). ..I.us K UKUK: Gliickauf 1920. 

Wiederausfiillungen von Auskolkungslochern handeln, die von Wildwassern auf der Oberflache der ehemaligen 
Urmoore erzeugt wurden. Sicherlich sind aber auch andere Erklarungen moglich. Besonders kennzeichnend 

ist diese Storungsart im Fliiz Geitling im SW der 
Essener Mulde ausgebildet, und zwar auf den Zechen 
Humboldt, Wiesche, Rosenblumendelle und Katha
rina. Sie ist mir aber auch aus anderen Fliizen be
kannt, so aus Floz Sonnenschein (Zeche Mansfeld), 
Floz Prasident (Zeche Rheinpreu/3en IV), Fliiz Fine
frau (Zeche Christian Levin), Floz Desiderius (Zeche 
Carolinengliick) und Floz 6 (Zeche Westhausen). 

Abb.298. Versandung des FHizes 4 der Zeche Baldur. 
Nach HONERMANN. 

Bemerkenswert sind auch die gele
gentlich beobachteten Faltungserschei
nungen in der Kohle sonst vollig normal 
gelagerter Floze. So habe ich im Floz 3 
der Zeche Wehofen eine merkwiirdige 
Faltung der Kohle in der Oberbank 
festgestellt (KUKUK 1920). Die Ober
flache dieses Flozes zeigte auf erheblicher 

Flachenerstreckung ziemlich regelmaBige und fast parallel gerichtete Flozbuckel (Wellen
berge gefalteter Kohle), deren Achsen diagonal zum Streichen des Flozes verliefen . 

I I 1 I 1 , I I , I I , 
, 0 , 2' ~ '" 5 if, ? B I} 10m 

Abb. 299. AufwOlbungen des Liegenden im FlOz Zollverein 2 der Zeche Heinrich. 
Aus KUKUK : Gllickauf 1936. 

Die Faltung beschrankte sich 
auf das oberste Drittel der Ge
samtmachtigkeit des Flozes, 
wahrend die Unterbank vollig 
ungesWrt war. Ebenso wie die 
Flozkohle zeigte auch das un
mittelbare Sandsteinhangende 
des Flozes eine wellenformige 
Ablagerung und ragte in die 
Wellentaler der Kohle hinein , 

ohne aber irgendwelche Storungen aufzuweisen (s. Abb. 297) . Auf diese Weise entstehen 
Bilder, die, rein auBerlich betrachtet, . den bekannten, durch Eisschub hervorgerufenen, 
hier aber natiirlich nicht in Frage kommenden Faltungserscheinungen von Braun
und Steinkohlenflozen stark ahneln. 

Fiir diese eigenartige Faltung der obersten Kohlenlagen vermag ich einstweilen keine vollig befriedigende 
Erklarung zu finden. Moglicherweise handelt es sich bei diesen Wiilsten, die in anderen Kohlenbezirken weniger 
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selten zu sein scheinen, um das Ergebnis dynamiseher Vorgange vor der erfolgten Verfestigung der Kohle 
durch ungleichmaBige Belastung des ehemaligen, in seinen oberen Schichten noch weichen Torfmoores, z. B. 
infolge von Ubersehiittungen durch groBere Schlammassen. Man konnte auch an Unterwassergleitungsvorgange, 
sog. subaquatische Rutsehungen oder Subsolifluktionen denken. 

Wenn auch im allgemeinen nur das Hangende der Ruhrkohlen£loze starkere Unregel
maBigkeiten aufweist, kann man sie auch am Liegenden beobachten (Abb. 298). 
lch habe in manchen Flozen mehr oder 
weniger wulstartig aus dem Liegenden in 
die Kohle aufragende Gesteinskorper fest
gestellt, die stellenweise fast bis zur Ober
flache des sonst vollig ungestort abge
lagerten Flozes reichten, wahrend das 
Hangende ohnc irgendwelche Beeinflus
sung durchsetztc. Offenbar liegen in ihnen 
schon vor der Urtorfbildung vorhanden 
gewesene UnregelmaBigkeiten des Unter
grundes (Verbiegungen) vor, wie sie in 
Torfmoorgebieten auch heute noch haufig 
beobachtet werden. Eine besonders auf
fallende Aufwolbung des Liegenden konnte 
ich im Floz Zollverein 2 der Zeche Hein

Abb.300. KeiIfiirmigc Kohlentasche im Liegenden cines 
Fettkohienflozes. Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

rich untersuchen (Abb. 299). Hierbei lieB sich die GesetzmaBigkeit des Auftretens der
artiger parallel verlaufender Wiilste und ihres Aufbaues nachweisen. 

Danaeh diirfte es sieh hier mit hoehster Wahrseheinliehkeit um subaquatisehe Rutsehungswiilste des 
Flozliegenden bei flaeher Neigung vor seiner diagenetisehen Verfestigung handeln, die von den erst spater 
einsetzenden Torfbildungen diskordant iiberlagert worden sind. 

Eigenartige Erscheinungen sind auch die bisweilen beobachteten, von K 0 hIe e rf ii 11 ten, 
taschenartigen Vertiefungen in der Sohle der Floze. Die sich teils auf kurze Er
streckung, teils auf mehrere Hunderte von Metern hinziehenden Bildungen weisen auf 
prim are Erosionsrinnen im Liegenden vor der Ablagerung des Urtorfes hin. 

Eine derartige "F16ztasehe", deren Querprofil in Abb. 300 wiedergegeben ist, habe ieh in einem diinnen 
FlOz iiber dem Floz Anna der Zeehe Dahlbuseh II/V untersueht. 

b) Epigenetische Erscheinungen. 
Nichttektonische FlozunregelmaBigkeiten rein epigenetischer Natur, d. h. solche, die 

erst nach der Ablagerung der Hangendschichten eines Flozes oder nach erfolgter lnkohlung 
eingetreten sind, gehoren zu den selteneren 
Vorkommen. Nicht selten haben diese 
Auswaschungsvorgange nicht nur das Floz, 
sondern auch noch sein Liegendes in Mit
leidenschaft gezogen (Abb. 301). Die ersten 
derartigen Beobachtungen stammen von 
Everding aus dem Jahre 1920. Er wies 
auf der Zeche von der Heydt mehrere mit 
konglomeratischem Sandstein erfiillte Rin
nen nach, die sich durch die aus Schiefer
ton und sandigem Schiefer bestehenden 
Hangendschichten bis in das Floz Prasi
dent eingeschnitten hatten (Abb. 302). 

Naeh seiner Annahme handelte es sieh bei Abb. 301. WiederausfiiIlnng ciner bis ins FlOzIiegende greifendcn 
den wannenformigen Rinnen im Hangenden des Erosionsrinne. Aus KUKUK: Gliickauf 1936. 

Flozes um wieder ausgefiillte FluBerosionsrillen, 
auf deren Grund sieh das vom Flusse mitgefiihrte Material (Geroll, Sand und eingefliiBte Pflanzenreste) 
abgesetzt hatte. 

Aueh auf vielen anderen Zeehen des Bezirkes, besonders in den Flammkohlensehiehten, sind ahnliehe 
Beobaehtungen gemaeht worden. Ieh verweise auf die von HONERMANN (1928) auf der Zeehe Baldur 
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(s. Abb. 303) festgestellten Ausfiillungen von Erosionsrillen. Ortlich haben die Auswaschungen 20 und mehr 
m 'fiefe und reichen bis zum nachstliegenden Fliiz (Abb.304). 

Sehr haufig ist die vielfach aus kurzgeschichtetem Sandstein bestehende Ausfiillung der Rinnen an der 
Basis konglomeratisch entwickeIt und fiihrt neben Tonflatschen, Eisensteinknollen und eingefliiBten Pflanzen-
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Abb.302. Auswaschungsrinnen in FWz Prasident der Zeche von der Heydt. Umgez. nach EVERDING. 
Aus KUKUK : G1ilckauf 1936. 

resten auch noch abgerundete oder scharfkantige "Kohlengeriille" aus dem erodierten Fliizkiirper. Uber ahn
liche Beobachtungen wird von KELLER (1934) aus den Magerkohlenschichten berichtet, wahrend BRUNE 
(1930) Beispiele epigenetischer V organge a us Fliizen 
der Bochumer Mulde mitgeteilt hat. 

Auch gewisse Sondererscheinungen des 
Wilden Steins sowie Faltungen in der 
Kohle konnten epigenetischer Natur sein. 
w 0 
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Abb. 303. Erosionserscheinungen im versandenden Fli:iz 8 Abb.304. Sclmitt durch die Schichtenfolge von Fliiz 15 bis Fli:iz 24 
der Zeche Baldur. Umgez. nach HONERMANN. der Zeche Baldur. Umgez. nach HONER~[ANN. 

Aus KUKUK: GIiickauf 1936. 

Die Bedeutung, welche die Erkenntnis des Wesens aller dieser nichttektonischen Floz
unregelmiWigkeiten, im besonderen der Auswaschungs- und Versandungserscheinungen, fur 
den Betrieb des Bergbaues haben kann, liegt auf der Hand. So ist jeder Ausrichtungsver
such zur Wiederauffindung eines verschwundenen Flozteiles, der bei nichttektonischen Un
regelma13igkeiten der Floze von der Vorstellung eines Verwurfes langs einer vermuteten Be
wegungsflache ausgeht, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Daruber hinaus' ist 
die genaue Kenntnis der Bildungsgeschichte und der Besonderheiten derartiger Unregel
maBigkeiten von Wert fur aile mit der Gewinnung der Kohle in Zusammenhang stehenden 
bergmannischen Ma13nahmen. 
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Die chemischen und petrographischen Verhaltnisse 
der Ruhrkohle. 

A. Chemie der Rnhrkohle. 
Von Chemiker Dr. HEINRICH WINTER-Bochum. 

255 

Auf die unsinnigen Vorstellungen, die man sich friiher iiber die Entstehung der Kohle 
gemacht hat, kann hier nicht eingegangen werden; man weiB heute, daB aIle natiirlichen 
Brennstoffe im wesentlichen aus in friiheren Zeiten entstandenen Landpflanzen, und 
zwar an Ort und Stelle ihres Wachstums hervorgegangen sind. Von den natiirlichen 
Zersetzungsvorgangen der Verwesung, Vermoderung, Vertorfung und Faulnis kommen 
fiir die Kohlebildung (H. POTONIE 1910) nur die drei letztgenannten in Frage, da die 
Verwesung eine langsame Verbrennung ist, bei der im allgemeinen nichts als die Asche 
iibrig bleibt. 

Ganz ahnlich der Entstehung des Humus, der sich in den Torfmooren auch heute 
noch bildet, denkt man sich die Bildung der Glanzkohle (Flozkohle) durch Inkohlung 
hauptsachlich von holzreichen Landpflanzen. Bestand dagegen das organische Material 
vorwiegend aus abgestorbenen fett- und eiweiBreichen Wasserpflanzen und Tieren, dann 
iiberwog die Faulnis (Bituminierung). Dber die Einzelheiten dieser Vorgange kann man 
natiirlich nicht allzuviel sagen, aber man kennt ihre Zersetzungsprodukte, die bei den 
Landpflanzen neben Humus Kohlensaure, Wasser und ferner auch Methan sind. Bei 
der zum Faulschlamm fiihrenden Faulnis von Wasserpflanzen und Tieren bildete sich 
mehr Kohlensaure und weniger Wasser und Methan als bei der Humusbildung, so daB 
der Wasserstoffgehalt dem Riickstand weitgehend erhalten geblieben ist. Solche Faulnis
vorgange beobachtet man noch heute bei der Verlandung stehender Gewasser, die auf 
dem Boden den Faulschlamm abscheiden; ahnlich sind friiher einmal als Abart der Braun
kohle z. B. der Gagat und als Abart der Steinkohle die Kennel- und Bogheadkohle 
entstanden. 

Die schon friiher vertretene Annahme, daB Bakterien an der Einleitung der genannten 
Vorgange beteiligt waren, gilt auch noch heute. So vermuten FR. FISCHER und SCHRADER 
(1921/22) auf Grund ihrer "Lignintheorie" eine weitgehende Bakterientatigkeit, die durch 
das Auffinden Ie bender Bakterien in der Kohle bestatigt worden ist. Nach Untersuchungen 
von LIESKE und HOFFMANN (1928) kann man in fast allen Braunkohlenflozen Bacterium 
jluorescens finden, das in der Kohle zu wachsen vermag. An der Mikroflora der Stein
kohlen sind vor allem Vertreter der Gruppen "subtilis" und "mesenteriws" beteiligt; 
in Teufen von 400-750 m lieBen sich in der Kohle lebende Bakterien nachweisen. Die 
Moglichkeit eines Fortlebens von Bakterien der Steinkohlenzeit an sich kann wohl nicht 
bestritten werden, doch scheint die Frage, ob tatsachlich diese Bakterienarten aus dem 
Karbon bis auf unsere Tage sich erhalten bzw. fortgepflanzt haben, noch nicht geniigend 
aufgeklart zu sein. Aber die neueren Arbeiten iiber die Entstehung der Steinkohlen haben 
zweifellos ergeben, daB bei ihrer Bildung auch Bakterien tatig waren. Je langer nun der 
InkohlungsprozeB gedauert hat, desto starker muB der Kohlenstoffgehalt in den zuriick
bleibenden Stoffen angereichert sein. Damit steht auch die Erfahrung in Einklang, naB 
mit dem geologischen Alter der Brennstoffe der Gehalt der Kohle an 
Kohlenstoff zu- und der Gehalt an Sauerstoff und Wasserstoff abnimmt. 
Hiermit ist ferner verstandlich, daB der Gehalt an chemisch gebundenem Wasser bei 
der jiingeren Braunkohle viel groBer als bei der alteren Steinkohle ist und daB die in den 
Braunkohlen eingeschlossenen Gase vornehmlich Kohlensaure, bei der Steinkohle dagegen 
Methan enthalten. 

Nach einer zuerst von v. BEROLDINGEN angegebenen, spater von H. POTONIE (1910) 
weiter entwickelten "Umwandlungstheorie" sollen Torf, Braunkohle und Steinkohle 
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eine "genetische Reihe" bilden, was von einer Reihe namhafter Forscher bestritten wurde. 
Heute stimmen sogar Gegner dieser Theorie, wie DONATH und LISSNER (1922) derselben 
insoweit zu, als darunter die Umwandlung des Ausgangsmateriales durch wesensgleiche 
Prozesse in iminer ahnlichere, aber nie vollstandig gleich werdende Produkte verstanden 
wird. Wenn auch unsere heutige Steinkohle friiher cinmal einen Zustand durchgemacht 
hat, in welchem sie eine Art Braunkohle war, so muB man doch daran denken, daB beide 
von ganz verschiedenen Ausgangsstoffen abstammen und daB auch die Feinheiten eines 
Unterschiedes, z. B. zwischen Farnwedel und Eichenblatt in etwa bestehen blieben. 
Nichts steht ferner im Wege, solche feinen Unterschiede auch in der bakteriellen Tatig
keit anzunehmen, da doch die dafiir in Frage kommenden Kleinlebewesen in Aufbau 
und Wirksamkeit besonders dem Wechsel der Zeiten anpassungsfahig sind. 

Aber nicht nur das verschiedene Alter und das verschiedenartige Ausgangsmaterial 
sind fiir die sehr wechselnde chemische Zusammensetzung der Kohlen verantwortlich, 
sondern auch die Art ihrer Bedeckung und die Veranderung ihrer urspriinglichen Lage
rung. Die urn Jahrmillionen spater entstandene, erst in viel hoheren Schichten abge
lagerte Braunkohle bleibt von den Folgen des Druckes weitgehend verschont und konnte 
daher ihren heutigen Charakter bewahren. KUKUK (1924) betont, daB man fiir den 
Inkohlungsgrad einer Kohle vor allem den Gebirgsdruck, d. h. den Faltungsdruck in 
Verein mit dem Uberlagerungsdruck, sowie die bei zunehmender Teufe wirksamer werdende 
Erdwarme ansprechen miisse. LEHMANN und E. HOFFMANN (1932) erblicken in dem 
tektonischen Druck ebenfalls die Hauptursache fiir den Inkohlungsvorgang. KUKUK 
gelangt aus geologischen Griinden zu der Ansicht, daB die verschiedenen Arten der Kohlen
gesteine, insbesondere Braunkohle und Steinkohle, keine vollig verschiedenen Kohlen 
sind, sondern Glieder ein und derselben Entwicklungsreihe. 

Uber die chemische Konstitution der die Kohle aufbauenden Verbindungen ist man 
nur mangelhaft unterrichtet, da es bis jetzt nicht gelang, die Kohle mit irgendeinem 
Mittel ohne tiefgreifende Veranderung in Losung zu bringen. Mit Recht bemerkt TROPSCH 
(1927), es sei zweifelhaft, ob mit den Methoden der klassischen organischen Chemie iiber
haupt eine restlose Konstitutionsaufklarung der Kohle moglich sei. Immerhin sind die 
Forscher sich dariiber einig, daB wichtige Beziehungen zwischen den "Huminsauren" 
und der Kohle bestehen. Aber wahrend z. B. MARCUSSON (1918) die Huminsauren als 
karboxylierte, aus den Harzen, Fetten sowie der Zellulose des Urmaterials stammende 
Furanderivate auffaBt, gelangen FR. FISCHER und SCHRADER (1922) auf Grund experi
menteller Tatsachen zu der Uberzeugung, daB im wesentlichen nicht die Zellulose, sondern 
das Lignin die Muttersubstanz der Huminsauren und der Kohle sei, wahrend die Zellu
lose durch die Bakterientatigkeit fast vollstandig zerstort worden sei. Das Lignin sei 
allmahlich durch Vorgange der Abspaltung und Kondensation iiber die Huminsauren 
in alkaliunlosliche Huminstoffe iibergegangen, die schlieBlich unter Verlust von Wasser, 
Kohlensaure und Methan die eigentliche Humuskohle ergeben. Nebenher gehen auch 
die Wachse und Harze zunachst in Bitumen, eine an Wasserstoff reichere Substanz als 
die Kohle und dann ebenfalls in Kohle iiber. Diese Lignintheorie hat eine Reihe von 
Widerspriichen erfahren, die zum groBen Teil widerlegt worden sind, und auBerordent
lich anregend gewirkt. Eine Reihe von namhaften Forschern hat sich naher mit Zellulose 
und Lignin, z. B. der Veranderung dieser beiden Stoffe durch bakterielle Zersetzung 
versuchsmaBig befaBt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten bieten zum Teil eine Bestatigung 
der Lignintheorie, zeigen aber auch zum Teil, daB die Zellulose an der Kohlenbildung 
teilgenommen hat, was iibrigens von FR. FISCHER und SCHRADER nie geleugnet worden ist. 

Bei seinen Versuchen iiber die kiinstliche Herstellung der Steinkohle gelangte 
BERGIUS (1913) zu folgendem wichtigem Ergebnis: Bei der Kohlenbildung muB man den 
freiwillig unter starker Warmeentwicklung und Abgabe von Kohlendioxyd und Wasser 
verlaufenden Zerfall der Zellulose (Bildung von Kohlen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt) 
und deren durch sehr hohen Druck erzwungene Zersetzung unterscheiden, die zur Kohlen
stoffanreicherung (Magerkohle, Anthrazit) fiihrt. Freilich hat BERGIUS den Beweis 
niemals angetreten, daB es sich bei diesen schwarzen Umsetzungserzeugnissen der Zellu
lose auch wirklich urn Steinkohle handelt. Ferner haben FUCHS (1928) und BERL und 
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Mitarbeiter (1928) Kohlehydrate humifiziert und letztere auch Zellulose, Lignin und 
Fichtenholz nach dem Vorgange von BERGIUS in Gegenwart von Wasser, Natronlauge 
u. dgl. unter hohem Druck auf Temperaturen bis 3500 erhitzt. Dabei erhielt BERL aus 
Zellulose und Holz steinkohlenartige, verkokbare Korper, dagegen aus Lignin zusammen
hangende, sprode und nicht verkokbare Gebilde. Aber diese kiinstlichen Kohlen neigen 
nach chemischen und petrographischen Untersuchungen mehr zur Braunkohle und haben 
zur Steinkohle kaum irgendwelche Beziehung. Besonders interessant sind die Versuche 
von TERRES und STECK (1930) iiber die Nachahmung der natiirlichen Vorgange bei der 
Bildung der Steinkohle, da sie sowohl den zuerst verlaufenden biologischen ProzeB der 
P£lanzengarung als auch die spater einsetzenden physikalisch -chemischen Vorgange 
(Druck, Temperatur) beriicksichtigen. Dabei erhielten sie aus Moos zunachst torfartige 
und weiterhin durch Erhitzen unter Druck braunkohlenartige Produkte; die kiinstliche 
Bituminierung von EiweiBstoHen ergab kiinstlichen Faulschlamm bzw. 01- und stein
kohlenartige Gebilde, die bei der Verkokung einen gut backenden Koks hinterlieBen, 
wahrend die Inkohlungsprodukte aus reinem Lignin keine Backfahigkeit zeigten. TERRES 
nimmt auf Grund seiner Versuche an, daB der Bitumengehalt der Steinkohle den eiweiB
haltigen Stoffen des Ausgangsmateriales entstamme und daB jede Steinkohle mehr oder 
minder Faulschlammcharakter habe. Bemerkenswert ist, daB auch STADNIKOFF (1931) 
den Vitrit, den am besten verkokenden Gefiigebestandteil der Streifenkohle, als Mischung 
von Humus- und Sapropelkohle auffaBt, aber mit dem Unterschiede, daB nicht die EiweiB
verbindungen, sondern die Fette und Ole der Ausgangsstoffe die Faulschlammnatur 
der Kohle bewirken. Dieser Forscher hat zur Aufklarung der Steinkohlenbildung auch 
kolloidchemische Vorstellungen herangezogen. N ach Bedeckung eines Torflagers mit 
mineralischen Sedimenten und starker Entwasserung begannen nach STADNIKOFF inner
halb dieses Lagers Vorgange, die, zumal unter Druck, zur Trennung in Schichten ("Syn
erasis") fiihrten und durch die Unbestandigkeit der das Torflager bildenden kolloiden 
Systeme bedingt waren. Die einen unter diesen bildeten Losungen von Wachsen und 
Harzen in Polymerisationsprodukten ungesattigter Fettsauren; in diesen Losungen 
befanden sich in dispergiertem Zustande auch die Huminsubstanzen-Anfangsstadium 
der Glanzkohle. Andere Schichten bestanden aus grobkorniger Humussubstanz, zu der 
in geringer Menge das von ihr nicht vollstandig abgetrennte Material der ersten Schicht 
beigemischt war - Anfangsstadium der Mattkohle. Das lignin- und zellulosehaltige 
Material verteilte sich hauptsachlich zwischen diesen Schichten und auch in ihrer Masse -
Anfangsstadium der Faserkohle. Wenn STADNIKOFF auch solche Schichtungsvorgange 
versuchsmaBig nachgeahmt hat, so erscheint doch die Entstehung der Gefiigebestand
teile auf diesem Wege als recht gezwungen. In dieser Beziehung sei weiter daran erinnert, 
daB manche Forscher (STUTZER 1929 u. a.) die primare Bildung der Faserkohle durch 
Waldbrand annehmen, wahrend andere dafiir eine besondere Art der Inkohlung ver
antwortlich machen. LIESKE (1929) begriindet seine "Gasraumtheorie" auf der Tatsache, 
daB die Faserkohle sich recht haufig als Einlagerung von Glanzkohle und Mattkohle 
in kennzeichnend linsenformigen mit Gas erfiillten Hohlraumen vorfindet. Die Gas
raume bedingen nach LIESKE einen anderen Verlauf des Inkohlungsprozesses des ihnen 
anliegenden oder des von ihnen eingeschlossenen P£lanzenmaterials, da hier die Wirkung 
des unmittelbaren Druckes sowie der Infiltration nicht in gleicher Weise stattfinden 
kann wie in der Flozgrundmasse. Die neueren kohlenpetrographischen Untersuchungen 
haben ergeben, daB sich die bekannte Ansicht von H. POTONI]: iiber die Bildung der 
Streifenkohle nicht mehr in vollem Umfange halten laBt. So entsprechen nach THIESSEN 
(1926) zwar die glanzenden Streifen den groBeren Holzeinlagerungen, die matten Lagen 
aber stellen die Grundmasse dar, in die die groBeren holzigen Teile eingelagert sind. 
Wie beim Torf ist auch die Grundmasse in den matten Lagen der Steinkohle aus weit
gehend zerkleinerten, p£lanzlichen Teilen von Blattern, kleinen Zweigen usw. zusammen
gesetzt, die durch Humusniederschlage miteinander verkittet sind. Ganz ahnlich driickt 
DUPARQUE sich aus. SchlieBlich sei noch erwahnt, daB McKENZIE TAYLOR (1926/27/28) 
die Bildung der Kohle auf vollig anderem Wege vor sich gehen laBt. Er ging von seiner 
Beobachtung aus, daB das Hangende der Floze in den meisten Fallen alkalisch ist und 
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viel austauschbares Natrium enthalt. Wahrend oder nach der Ablagerung miiBte dem
nach das Hangende dem Basenaustausch mit dem Pflanzenmaterial unterlegen sein, 
der seinen EinfluB auf die Entstehung der Kohle ausgeiibt hat. Nach TAYLOR ist die 
Bildung der Kohle ein wesentlich bakteriologisches Problem, sie entstehe wahrschein
lich durch zwei Typen von bakterieller Zersetzung. Die erste fiihrt zur Bildung von Torf 
wahrend der Ablagerung des Pflanzenbettes; dieselbe ist nicht eigentlich anaerob und 
wird unterbrochen, sobald sich sauere Zersetzungsstoffe anhaufen. Die zweite Art ver
lauft unter alkalisch-anaeroben Bedingungen unterhalb einer alkalischen Tonschicht, 
die sich durch Basenaustausch zwischen Ton und Chlornatriumlosung bildete. Unter 
diesen Bedingungen ist das Zersetzungsprodukt von Torf ein Reduktionsprodukt, das 
nach dem Forscher mit der Kohle identisch ist. Die anregenden Ausfiihrungen TAYLORs 
lassen aber jedes Eingehen auf geologisch-physikalische Fragen vollstandig vermissen. 
In diesem Zusammenhang moge auch noch erwahnt werden, daB der Geologe WALTHER 
(1919) die Farne, Schachtelhalme, Barlappe und Kordaiten nicht fiir die Hauptkohlen
bildner halt, sondern ihnen eine untergeordnete Rolle zuweist. Die Masse der dichten 
Steinkohle sei von Wasserpflanzen gebildet worden, die, unter dem Wasserspiegel in 
dichtem Rasen wachsend, durch ihre rasche Vermehrung und ihren raschen Zerfall so 
ungeheuer~ Massen von Pflanzenmoder bildeten. GOTHAN (1923) ist an Hand eingehender 
palaobotanischer Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangt, daB diese Ansicht WALTHERs 
abzulehnen sei. Man darf also mit Recht annehmen, daB die Glanzkohle vornehmlich 
Landpflanzen und die Mattkohlen im wesentlichen Wasserpflanzen ihre Entstehung 
verdanken. 

Dieselben Elemente, die die lebende Pflanzenzelle aufbauen, namlich: C, 0, H, N, S 
und P, findet man natiirlich in der Kohle wieder, wenngleich ihre Mengenverteilung eine 
andere geworden ist und die Molekiilverbande, d. h. die chemischen Verbindungen andere 
geworden sind als in den urspriinglichen Pflanzen. AuBer diesen Elementen sind hier 
und da auch andere, zum Teil seltene Elemente vertreten und immer Wasser, Asche und 
eingeschlossene Gase. Nach FR. FISCHER, PETERS und WARNECKE (1932) konnen in 
100 g Kohle 100-900 cm3 Gas eingeschlossen sein. Das Gas enthalt stets CO2, CO, H 2, 

CH", C2H 6 und N 2 ; die Wealdenkohle auch hohere Kohlenwasserstoffe als C2H 6• 

Die im Jahre 1913 von WINTER (1913) auf Grund petrographischer Untersuchungen 
ausgesprochene Ansicht, die Kohle sei als festes Kolloid aufzufassen, wird heute von vielen 
Forschern auch aus weiteren Grunden gebilligt; darauf kann hier nicht naher eingegangen 
werden. 

1. Einteilnng der Steinkohle. 
a) Nach dem Aussehen. 

Es wurde bereits erwahnt, daB die Steinkohle schon auBerlich zu erkennen gibt, 
daB sie kein homogenes Mineral, sondern ein Gefiige verschiedener Bestandteile ist, 
namlich der Glanz-, Matt- und Faserkohle. Wahrend man nun die Kohle bislang als 
Einzelmineral untersucht und beschrieben hatte, ging MARIE C. STOPES (1919) im Jahre 
1919 dazu iiber, die Eigenschaften eines jeden der sichtbaren Bestandteile chemisch 
und petrographisch zu erforschen. Nach STOPES besteht die eigentliche Glanzkohle aus 
zwei verschiedenen sichtbaren Gebilden und somit die bituminose Streifenkohle aus 
vier verschiedenen sichtbaren Gebilden; diese heiBen nach der von R. POTONIE umge
anderten Benennung: 

1. Fusi t, mother of coal, damit wird die mineralische Holzkohle, die deutsche Faser-
oder RuBkohle, gemeint, 

2. Durit, dull hard coal, entspricht unserer Mattkohle, 
3. Clari t, bright or glance coal, im Deutschen Glanzkohle, 
4. Vitrit, eine Kohle von glanzendem Aussehen und muscheligem Bruch. 
Der Fusit kommt hauptsachlich in Plattchen oder keilformig vor, bisweilen parallel 

zur Lagerung und oft mit rechtwinkelig geschnittenen Enden; er besteht aus pulverigen, 
leicht zerteilbaren, manchmal faserigen Strahnen. Von der iibrigen Kohle kann Fusit 
leicht durch vorsichtiges Schaben mit einem stumpfen Messer getrennt werden. 
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Der Duri t ist hart und von dichtem, festem Gefuge und erscheint sogar dem unbe
waHneten Auge ziemlich kornig. Seine Bruchflache ist nie wirklich glatt, sondern hat 
ein klumpiges oder steiniges Aussehen. 

Der Clarit kommt gewohnlich in Streifen von sehr verschiedener Starke vor, be
trachtet man diese in Schnitten rechtwinklig zur Lagerung, so erscheinen sie parallel dazu. 

Der Vitrit kommt in abgegrenzten, ziemlich schmalen Bandern vor, die oft uber 
groBere Strecken gleich dick und gewohnlich 2 mm oder 3-4 oder 6-8 mm stark sind. 
Die Grenzschicht zwischen Vitrit und dem anliegenden Clarit ist meist scharf gekenn
zeichnet. Der dichte, glaserne Streifen zerspringt unter den Fingern leicht zu wurfel
formigen Stiickchen; wird der Vitrit mit dem Federmesser abgesprengt, so zeigen die 
gekrummten, unregelmaBigen Stucke gut gekennzeichneten muscheligen Bruch. 

Diese Gefugebestandteile bestehen nun in wechselnden Mengen aus Kohlenwasser
stoHen, Harzen, Huminverbindungen und strukturierten Pflanzenresten. 1m Ruhr
gebiet nimmt der Gehalt der Floze an Durit yom Hangenden zum Liegenden nach 
E. STACH ab (1930), da das Bild des Durits durch den InkohlungsprozeB immer starker 
verwischt werde. Neuere, nach exakteren Verfahren angestellte Untersuchungen von 
LEHMANN und E. HOFFMANN (1932), sowie von KUHLWEIN und E. HOFFMANN (1934), 
haben aber gezeigt, daB der Mattkohlengehalt der Floze sehr ungleich ist. Die vier Be
standteile unterscheiden sich durch die Kraft ihrer unmittelbaren Einwirkung auf photo
graphische Platten und im Verhalten gegen chemische Reagentien voneinander. Vitrit 
und Clarit besitzen den hochsten Gehalt an hygroskopischem Wasser, den niedrigsten 
Aschengehalt und die beste Verkokungsfahigkeit. DaB der Durit eine niedrigere Koks
ausbeute, einen hoheren Aschengehalt als die erstgenannten hat, ferner keine Verkokungs
eigenschaften aufweist, entspricht der Regel. Der Fusit hat den groBten Aschengehalt 
und hinterlaBt wie der Durit beim Verkoken einen pulverigen Ruckstand; er vergroBert 
zwar die Koksausbeute, vermindert aber die Gute des Kokses ganz erheblich. Ferner ent
halt der Vitrit als Asche hauptsachlich die den ursprunglichen Pflanzen des Steinkohlen
lagers entstammenden unverbrennlichen StoHe, wahrend die Duritasche im wesentlichen 
aus Aluminiumsilikat besteht. Der Fusit ist haufig durch Infiltrationen inkrustiert bzw. 
verkiest. Was iiber die Verkokungsfahigkeit der vier Gefugebestandteile gesagt wurde, 
gilt im allgemeinen auch fur die Verflussigung (Hydrierung) der Kohle. STOPES und 
WHEELER (1923) haben die Kohlen nach dem Verhalten gegenuber Pyridin und Chloro
form in OC-, fJ- und y-Bestandteile eingeteilt. Die oc-Bestandteile (Humine, Pflanzenreste) 
sind in siedendem Pyridin unloslich, die fJ-Bestandteile unloslich in Chloroform und los
lich in Pyridin, wahrend sich die y-Bestandteile in beiden Mitteln losen; auch konnen die 
y-Bestandteile durch weitere Losungsmittel in Kohlenwasserstoffe, Harze und harz
ahnliche Korper getrennt werden. Nach FRANCIS (1932) setzen sich die Gefugebestand
teile englischer bituminoser Kohlen folgendermaBen zusammen: 

1. Vitrite; vornehmlich aus Huminen, in denen bis zu 8% amorphe Bestandteile, 
zumal Harze und KohlenwasserstoHe, verstreut sind. 

2. Clarite enthalten dazu bis etwa 5% widerstandsfahige Pflanzenreste, wie Sporen
haute und Kutikulen. 

3. Durite enthalten 30-70% wirkliche Humine, 10-50% huminahnliche StoHe 
("opaque matter" Thiessens und "residuum" Hicklings), 10-20 % widerstandsfahige erkenn
bare Pflanzenreste, 3-6% Harze und KohlenwasserstoHe und 0-3% Fusitbruchstucke. 

4. Fusite bestehen im wesentlichen aus hochkohlenstoHhaltigen Bruchstiicken von 
Holzzellen der ursprunglichen Pflanzen, in denen gewohnlich weniger als 30% verhaltnis
maBig kleine Anteile von Huminen verstreut sind. 

Die mikroskopische Untersuchung von SchliHen der Kohle ergibt fur Fusit die noch 
erkennbare Holzstruktur mit schwarzen und undurchsichtigen Zellwanden. Durit zeigt 
kornigen Aufbau aus meist schwarzlichen und durchscheinenden Bruchstucken, unter 
denen auch zahlreiche gold- bis orangegefarbte Sporen vertreten sind. Clarit ist fur 
DunnschliHe am geeignetsten und laBt kleine Zweige, Sporen usw. erkennen. Der bei 
schwacher VergroBerung strukturlos erscheinende Vitrit verrat nach geeigneter Vor
bereitung bzw. VergroBerung fast immer Holzstrukturen (SEYLER 1925). Die chemisch-
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petrographischen Arbeiten deutscher Forscher haben ergeben, daB unsere Kohlen den 
englischen in Hinblick auf Gefugeaufbau usw. ziemlich gleichen (WINTER 1927/28). 
Bei einer groBeren Reihe von Ruhrkohlen (Glanz-, Matt- und Faserkohlen) haben WINTER, 
MONNIG und FREE (1935) eine Zerlegung nach den englischen Vorschriften in Kohlen
wasserstoffe und Harze, Huminverbindungen und Pflanzenreste mit Gefuge vorgenommen. 
Nach dem Ergebnis der Versuche sind die Ruhrkohlen auch in dieser Beziehung ahnlich 
wie die englischen Kohlen aufgebaut. 

b) N ach dem chemischen Verhalten. 
Am besten hat sich die Einteilung der Steinkohlen nach dem Verhalten beim Er

hitzen unter LuftabschluB (Koksprobe) eingeburgert. Verkokt man Steinkohle, d. h. 
unterwirft man sie der trockenen Destillation, so gibt dieselbe Gase und Dampfe, aus 
welchen sich beim Abkuhlen Teer und Ammoniakwasser niederschlagen, ab und hinter
laBt als Ruckstand Koks. Die erhaltene Koksmenge (Koksausbeute), ferner die Koks
form und die Flammerscheinung beim Verkoken sind bei den einzelnen Kohlen so kenn
zeichnend, daB damit eine vernunftige Einteilung der Kohlen moglich ist. Zur Vornahme 
einer solchen Probe erhitzt man z. B. nach der Methode der Westfalischen Berggewerk
schaftskasse zu Bochum 1 g der feingepulverten, lufttrockenen Kohle in einem gewogenen, 
bedeckten Platintiegel zunachst im Trockenschrank 1/2 h bei 105°, dann nach dem Er
kalten im Exsikkator und Wagen uber dem Brenner einer nicht leuchtenden Bunsen
flamme so lange, bis aus der Deckeloffnung keine fluchtigen Bestandteile mehr heraus
brennen, laBt den Tiegel erkalten und wagt ihn. SchlieBlich gluht man den Tiegel bei 
Luftzutritt so lange, bis zwei Wagungen des erkalteten Tiegels keinen Unterschied mehr 
aufweisen und erhalt so den Gehalt der Kohle an Asche, wahrend man vorher die Werte 
fur das hygroskopische Wasser, den Rohkoks und die fluchtigen Bestandteile gewonnen 
hatte. Durch Umrechnung der fur die Rohkohle erhaltenen Werte auf die asche- und 
wasserfreie Reinkohle erhalt man Zahlen, die fur den Vergleich der verschiedenen Kohlen
gattungen sich als praktisch brauchbar erwiesen haben. 

Der bei dieser Probe (Immediatanalyse) erhalteneKoks bildetentweder einlockeres 
schwarzes Pulver oder einen zusammenhangenden "Kokskuchen", der wiederum aus einer 
gesinterten oder aus einer zusammenhangenden Masse bestehen kann. Der darin ent
haltene Kohlenstoff wird im Gegensa tz zu dem fluchtigen als "fixer Kohlenstoff" bezeichnet. 
Nach dem Koksaussehen unterscheidet MUCK folgende Typen westfalischer Kohlen: 

Kohlenga ttung 

1. Sandkohle . . . . . .1 
2. Gesinterte Sandkohle . 
3. Sinterkohle . . . . '1 
4. Backende Sinterkohle . 
5. Backkohle . . . . . . 

Koksaussehen 

Pulverig, wie das angewandte Kohlenpulver aussehend 
Etwas gesintert, d. h. zum Teil noch pulverig 
Gesintert, aber nicht aufgeblaht, einem nicht aufgegangenen Kuchen gleichend 
Gesintert und etwas aufgeblaht, einem wohlgeratenen Brotlaib gleichend 
Vollkommen geschmolzen und stark aufgeblaht, einer Kartoffel ahnlich gestaltet 

Auf Grund der Schmelzbarkeit, Koksausbeute und Flammenerscheinung teilt man 
heute gemeiniglich die westfalischen Steinkohlen nach der folgenden Tabelle 21 ein; die 
Zahlen entsprechen der mittleren Zusammensetzung: 

Ta belle 21. 

Fliichtige Koks Beschaffenheit 
Kohlengattung Stoffe 

I % 0, des Kokses der Flamme ;0 

Gasflammkohle 40 60 Pulver oder schlecht gebacken, rissig Sehr lang, stark ruBend 
Gaskohle. 35 65 Ge backen, weich, rissig Lang, stark ruBend 
Kokskohle 26 74 Gebacken, fest, silberhell MaBig lang, ruBend 
EBkohle 18 82 Schlecht gebacken, dunkel MaBig lang, wenig ruBen 
Magerkohle . 12 88 Pulver oder gesintert Klein, nicht ruBend 
Anthrazit 4 96 Pulver Sehr klein 

d 
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Beistehende Bilder (s. Ab b. 305) veranschaulichen nach MucK, HINRICHSEN und TACZACK 
(1916) die Form der Verkokungsriickstande der westfalischen Kohlen. Die schraffierten 
Figuren geben das Aussehen der Tiegelkokse nach der MucKschen Probe wieder, wahrend 
die punktierten Umrisse der GroBe nach der Bochumer Methode entsprechen. 

Schade Grenzen zwischen diesen Kohlengattungen gibt es nicht, sie gehen vielmehr 
unmerklich ineinander iiber. Weitere Mangel dieser Einteilung liegen darin, daB dieselbe 
sich nicht fiir aIle Kohlenvorkommen eignet und daB die Koksausbeute auch bei gleicher 
Beschaffenheit des Kokses in weiten Grenzen 
schwankt. Der groBe Vorteilliegt aber darin, 
daB diese Einteilung dem geologischen Alter 
der Kohle entspricht, so daB man auf Grund 
der Koksprobe ein Bild der Flozgruppe, der 
das Floz angehort, erhalt. Bei vielen west
falischen Flozen hat sich gezeigt, daB die 'p p OM.. , •• ---7----. 
Menge der fliichtigen Bestandteile von dem Sandkohle Sinterkohle 

Hangenden nach dem Liegenden und von 0 
nach W abnimmt und daB die Koksausbeute 
entsprechend zunimmt. So liefert z. B. die 
Reinkohle des Leitflozes Katharina bei Hamm 

Magerkohle halbwtfe Kohle 

etwa 38,5 % fliichtige Stoffe und 61,5 % KoksR ,; .... ----~ ... 
I 

ausbeute, wahrend sie bei Neumiihl nur 28% ~Ohlp(lIokskohle) Flammkohle 6askonle Gassandkohle 

fliichtige Stoffe, aber 72 % Koks bei der Abb.305. Verkokungsproben der verschiedencn Kohlcnarten. 
Tiegelprobe erbringt. Nach MUCK. 

Zur Erweiterung der Vergleichsmoglichkeit diene Tabelle 22, die nicht nur die jiingeren 
festen Brennstoffe beriicksichtigt, sondern auch ihre Heizwerte, spezifischen Gewichte usw. 

Tabelle 22. 

Zusammensetzung Heizwert Hygro- Koks-

Brennstoff Spez. (theor.) skop. aus- Beschaffenheit des 
C 

1 

H IO+N Gewicht Wasser beute Kokses 
% % % kcal % % 

Holz 50 6 44 1,15 4500 15 15 Struktur 
Tori 55-60 6 39-35 0,21-1,05 5000-5700 30 30-35 Pulver 
Braunkohle 65-78 5 30-17 1,20 6000-7400 25-8 40-55 Pulver oder gesintert 
Flammkohle . 78-80 5,5-4,5 19-15 1,25 7600 6-5 60 Gesintert 
Gaskohle 80-85 5,8-5 14-10 - 7800-8000 4-2 63-65 Gebacken 
Kokskohle. 86-88 5,5-4,5 9-4,5 1,30 8300-8500 2-1 70-75 Gebacken 
Magerkohle 90-92

1

4,5-3 4,5-3 1,35 8800-8700 I 80-85 Gesintert 
Anthrazit 94-98 3 -I 3-1 1,4-1,6 8500-8200 1--0,5 90-98 Pulver 
Graphit . 100 - - 2,25 8100 - 100 Pulver 

Es sei noch erwahnt, daB die Tiegelprobe in allen Landern zur schnellen Beurteilung 
der Steinkohlen zumal auch im geologischen Sinne benutzt wird, obwohl sie iiber den 
erreichten Inkohlungsgrad derselben nur wenig aussagt. Nach E. HOFFMANN und 
A. JENKNER (1932) laBt sich die Inkohlung der Steinkohle im Mikrobild erkennen, da 
sich die Anisotropieerscheinungen im polarisierten Licht sowie das Reflexionsvermogen 
der Kohlenschliffe mit zunehmender Inkohlung verstarken. In dieser Beziehung sei 
auch auf die kiirzlich gemachten Vorschlage von KREUL EN (1934) hingewiesen, der den 
Inkohlungsgrad des Huminanteiles mit Hilfe der Reaktionsgeschwindigkeit der Kohle 
miBt und den daraus ermittelten "Huminsaurefaktor" zur Einordnung der Kohlen, und 
zwar gleichzeitig nach ihren backenden Eigenschaften benutzt. 

Geht man beim Studium der Kohlen von ihren Elementaranalysen aus, so ist zweifel
los die Anwendung von dreilinigen Koordinaten, wie GROUT (1907) sie schon vor 30 Jahren 
vorgeschlagen und RALSTON (1915) spater benutzt hat, das verniinftigste Schema. Zu 
diesem Zweck miissen die Elementaranalysen auf drei Variable (z. B. C, H, 0) zuriick
gefiihrt werden, die immer insgesamt eine bestandige Summe (100) bilden; man rechnet 
demnach die Analysenwerte auf Reinkohle, d. h. die frei von Wasser, Asche, Schwefel 
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und Stickstoff gedachte Kohle um, so daB die Summe von Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff immer 100% ausmacht. Tragt man die Elementaranalysen fester Brennstoffe 
in ein dreiachsiges Koordinatensystem ein, so fallen die Werte von Holz, Torf und allen 
Kohlen von der Braunkohle bis zum Anthrazit (mit Ausnahme der Kennel- und Algen
kohlen) mit einem bemerkenswert schmalem Band in eine Ecke des Dreiecks. Die 
Abb. 306 zeigt nach RALSTON einen Teil eines solchen Bandes, auf welchem die Stellung 
der verschiedenen Kohlen nach ihrem Rang angegeben ist. 

2. Chemiscbes und pbysikaliscbes Verbalten del' Rubrkoble. 
Von den vielen Merkmalen, die DONATH (1924) fUr die "Unterscheidung, Einteilung 

und Charakteristik der Mineralkohlen" angibt, seien folgende besonders genannt: 

%Sauerstoff 

Abb. 306. Elementaranalysen von Koillen, dargestellt im 
Dreiachsendiagramm. Nach RALSTON. 

1. Die Steinkohlen besitzen einen 
niedrigeren Gehalt an "Hygroskopi
schem Wasser" als die Braunkohlen 
(vgl. Tabelle 22). 

2. Beim Erwarmen mit n-Kali
lauge geben die gepulverten Braun
kohlen - aber nicht die Stein
kohlen - tiefbraune Losungen. 

3. Beim Erwarmen mit ver
diinnter Salpetersaure (1: 9) geben 
kleine Proben gepulverter Braun
kohlen gelbe bis gelbrote Losungen, 

wahrend dieses Losungsmittel bei der Steinkohle farblos bleibt. 
4. Bei der trockenen Destillation geben die Steinkohlen meist ein ammoniakalisches 

Destillat; Braunkohlen dagegen liefern entweder ein neutral oder sauer reagierendes 
wasseriges Destillat und einen Teer, der besonders Paraffin enthalt. 

5. Nur die Steinkohle gibt bei der Verkokung einen mehr oder weniger zusammen
hangenden Koks, wahrend die Braunkohle im allgemeinen keine Backfahigkeit besitzt. 

Mit der Backfahigkeit ist die Blahfahigkeit der Kohle verwandt, von der man dann 
spricht, wenn der Koks bei der Tiegelprobe als sehr locker und unverhaltnismaGig groB 
aufgetrieben erscheint. Auf die alteren Ansichten iiber die Frage, worauf Back- und Blah
fahigkeit der Kohle beruhen, kann hier nicht naher eingegangen werden. Es sei aber 
erwahnt, daB man heute auf Grund experimenteller Tatsachen als bewiesen annimmt: 
Die Eigenschaft gewisser Kohlen, einen gut gebackenen und festen Koks zu liefern, ist 
von der Gegenwart geniigender Mengen eines bestimmten Korpers abhangig, der sich 
beim schnellen Erhitzen erst nach dem Schmelzen der Kohlensubstanz zersetzt und 
einen nicht schmelzenden, aber die einzelnen Koksteile verkittenden Korper hinterlaBt. 
Ferner wurde die Gegenwart eines zweiten Bestandteiles nachgewiesen, der sich beim 
Erhitzen unter Gasentwicklung zersetzt, wodurch die schmelzfliissige Kohle mehr oder 
minder aufgetrieben wird (FR. FISCHER und Mitarbeiter 1924/25). Entzieht man der 
Kohle diese Korper durch Losungsmittel, so gehen das Back- und das Blahvermogen 
der Kohle verloren und werden wieder gewonnen, wenn die Extrakte den extrahierten 
Kohlen wieder zugesetzt werden. Auf Grund einer neuen Priifung bestatigen BROCHE 
und SCHMITZ (1932) diesen Befund mit der Erweiterung, daB fiir die backenden Eigen
schaften auch die Eigenschaften der "Restkohle" - d. h. der nach der Extraktion zu
riickbleibenden - in Frage kommen. Diese Restkohle liefere um so eher einen ge
flossenen Koks, je leichter sie durch einen bestimmten Bitumenzusatz zum Erweichen zu 
bringen sei. 

An der Luft liegende Kohle erleidet "Lagerverlust " , sie verwittert durch Aufnahme 
von Sauerstoff. Das geschieht bei einzelnen Kohlensorten so schnell, daB sie sich dabei 
erwarmen und schlieBlich entziinden. Durch die Vorgange der Verwitterung zerfallt 
die Kohle allmahlich, ihre Heizkraft vermindert sich und ihre Koksausbeute wird zwar 
bisweilen groBer, der Koks selbst aber erheblich verschlechtert. Zweifellos handelt es sich 
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bei den mit Sauerstoffaufnahme der Kohle verknupften Prozessen um Oxydationswir
kungen, bei denen auBer Wasserdampf, Kohlendioxyd, Kohlenoxyd und anderen Stoffen 
auch Huminsauren entstehen. Danach unterliegt der Vitrit am leichtesten der Selbst
entzundung wegen seines ver haltnismaBig hohen Gehaltes an H uminstoffen (KREULEN 1927). 

Die noch bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich des genauen Wertes der spezifischen 
Warme der Kohle hat COLES (1926) auf versuchsmaBigem Wege beseitigt; nach ihm 
schwankte die spezifische Warme der Steinkohle zwischen 0,2 und 0,4, wahrend die fur 
Braunkohle den Wert 0,25 ergab. Mit steigendem Wassergehalt nimmt auch die spezi
fische Warme der Kohle zu, was auch bei wachsendem Gehalt an fluchtigen Stoffen der 
Fall ist; dagegen nimmt sie mit zunehmenden Verhaltnis C: H abo 

1m allgemeinen setzt die Kohle dem Durchgang des elektrischen Stromes groBen 
Widerstand entgegen, wahrend der Schungit und andere natiirliche Glieder zwischen 
Graphit und Anthrazit nach WINTER (1924) den elektrischen Strom gut leiten. Nach 
FR. FISCHER (1919) erlangen die Brennstoffe die Leitfahigkeit durch den Verkokungs
vorgang uber 500°, wahrend die durch Basaltkontakt veredelten Kohlen wegen ihres 
Gehaltes an fluchtigen Bestandteilen die elektrische Leitfahigkeit meist ebensowenig 
erworben haben wie der Halbkoks. 

Heizwert der Kohle. Die Warmemenge, die 1 kg Kohle bei vollstandiger Ver
brennung entwickelt, heiBt ihr Heizwert. Man bestimmt ihn durch: 

1. Verbrennen von 1 g Kohle in einem Kalorimeter (Stahlbombe) mit reinem Sauer
stoff; die dadurch verursachte Erwarmung von z. B. 2 kg Wasser, welches das Kalori
meter umgibt, dient zur Berechnung des Heizwertes. Zur genauen Ablesung der Tempe
raturerhohung verwendet man ein langes BECKMANNsches Thermometer, das in Ganze 
und 1/100° geteilt ist. Durch einen auf- und abgehenden Ruhrer sorgt man fur grund
liche Durchmischung des Wassers, in welchem die Bombe steht. Durch eine Reihe von 
Vorversuchen hat man den "Wasserwert" des Kalorimeters festgestellt, d. h. die Anzahl 
von Warmeeinheiten fur 1° Temperaturerhohung beim Verbrennen von z. B. 1 g reinem 
Kohlenstoff. 

Man erhalt die Verbrennungswarme oder den oberen Heizwert der Kohle, 
wenn man die Temperaturerhohung bei ihrer Verbrennung mit dem Wasserwert des 
Kalorimeters multipliziert. Die so gefundene Zahl enthalt also auch die Warmemenge, 
die durch die Verdichtung des bei der Verbrennung der Kohle entstehenden Wasser
dampfes frei geworden ist. Dadurch, daB man die dem Wasser - das zum Teil schon 
als Feuchtigkeit vorhanden war, zum Teil erst durch die Verbrennung der wasserstoff
haltigen Kohle entstanden ist - entsprechende Verdampfungswarme von der Verbren
nungswarme abzieht, erhalt man den unteren Heizwert, der fur die Feuerung allein in 
Betracht kommt. In der folgenden Tabelle nach WINTER (1922) sind die Elementaranalysen 
und Verbrennungswarmen einer Reihe von deutschen Kohlen zusammengestellt worden. 

2. Berechnung aus der Elementaranalyse, indem man die Werte fur Kohlenstoff, 
Wasserstoff, Schwefel und Wasser in die Verbandsformel einsetzt: 

theoretischer Heizwert = 81 C + 290 (H -~) + 25 S - 6 H 20. 
Die in dieser Formel enthaltenen Zahlen fur C, H und S stellen die Heizwerte der reinen 
Elemente dar. Der in der Kohle enthaltene Sauerstoff verbrennt einen Teil des Wasser-

stoffes, der fur den Heizwert verloren geht. (H - ~) gibt die Menge des fur die Ver

brennungswarme ubrigbleibenden (disponiblen) Wasserstoffes an. Der Ausdruck 6 H 20 
beriicksichtigt den Warmeverlust, der durch die Verdampfung des in der Kohle ent
haltenen Wassers entsteht. 

Um zu ermitteln, wieviel kg Dampf von 100° aus Wasser von 0° beim Verbrennen 
von 1 kg Kohle entstehen, muB man die Zahl der ermittelten Kalorien durch 637 
dividieren; man erhalt so den theoretischen Verdampfungswert. In der Praxis treten 
nun zahlreiche Verluste an Warme auf, die im wesentlichen auf unvollkommener Ver
brennung der Kohle, hoher Temperatur der Rauchgase, Aschenfall, sowie auf Strahlung 
und Leitung beruhen. Der praktische Verdampfungswert betragt nur etwa 0,65 des 
theoretischen Verdampfungswertes. 
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Aus den Versuchen von NIEDERSTRASSER (1926) ergibt sich, daB gleiche Mengen 
Asche und gleiche Mengen Wasser gleiche Heizwertverminderung verursachen. Damit 
ist die alte Anschauung widerlegt worden, wonach ein gleiches Mehr an Wasser einen 
groBeren Verlust an Heizwert als ein gleiches Mehr an Asche hervorruft. STUMPER (1927) 
hat den EinfluB des Aschegehaltes einer Kohle auf den errechneten Heizwert der Rein
kohlen mit dem Ergebnis untersucht, daB der errechnete Heizwert der Reinkohlen mit 
steigendem Aschengehalt abnimmt. 

3. Die chemische Veredelung der Steinkohle. 
Schon seit langem weiB man, daB die ubliche Verbrennung der Kohle auf dem Rost 

zur Erzeugung von Dampf und Kraft recht unwirtschaftlich ist, da ja auf diese Weise 
nur ein kleiner Teil der in dem Brennstoff ruhenden Energien ausgenutzt wird. AuBer
dem wird mit der Verbrennung der Kohle die Moglichkeit der "Nebenproduktengewinnung" 
zerstort, deren Erzeugnisse, wie z. B. gewisse Medikamente, der Menschheit auBerordent
lich wertvolle Dienste leisten. Sie sind nun nicht fertig gebildet in der Kohle vorhanden, 
sondern entstehen erst durch die chemische Veredelung der Kohle, z. B. ihre Entgasung. 

Beim Erhitzen unter LuftabschluB beginnt das "Konglomerat" Kohle bei Tempera
turen von 1800 an sich zu zersetzen und die Wirkung dieses Abbaues tritt mit steigender 
Temperatur immer mehr hervor. Stellen wir uns diesen Vorgang yom Standpunkte des 
Chemikers vor, so heiBt das etwa, die die Kohle zusammensetzenden Elemente Kohlen
stoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel werden durch den Abbau des 
verwickelten MolekUls Kohle frei, wobei sie "in statu nascendi" die auBerordentlich 
feine Form eines Spaltsttickes oder gar eines Atoms mit groBer chemischer Verbindungs
kraft besitzen. Und so kommt es, daB sich bei der Verkokung, wie sie in den Gaswerken 
und Kokereien bei hoherer Temperatur, und neuerdings auch in den Steinkohlenschwele
reien bei niedriger Temperatur (GLUUD 1921, THAU 1927) ausgeubt wird, die genannten 
funf Elemente zu einer groBen Zahl verschiedener Verbindungen zusammenfinden. Je 
nach den Bedingungen der Verkokung, ob sie z. B. bei hoher oder niedriger Temperatur 
erfolgt, sind auch die anfallenden Verbindungen verschieden. So erhiiJt man bei der Hoch
temperaturverkokung die ringformig gebauten Benzolverbindungen als kennzeichnende 
Kohlenwasserstoffe, bei der Tieftemperaturverkokung dagegen neben Phenolen die dem Erd-
01 nahe stehenden Benzine mit dem Aufbau aus Ketten von zum Teil recht vielen Gliedern. 

Auch die Vergasung der Kohle, d. h. ihre unvollkommene Verbrennung in Generatoren 
zu Generator-, Wasser- und Mischgas stellt eine Veredelung des Brennstoffes dar. Durch 
Einbau eines Schwelschachtes in den Generator kann man auBer den genannten Gasen 
auch das hochwertige Schwelgas und den "Urteer" gewinnen. Die deutschen Tieftempe
raturanlagen der Steinkohlenverkokung waren wegen der Ungunst der wirtschaftlichen 
Verhaltnisse stillgelegt worden, doch hat die Steinkohlenschwelung in GroBanlagen mit 
der Freigabe von 500000 t Schwelkoks, der sich auch vorteilhaft als Vergasungstreibstoff 
von GroBkraftwagen verwenden laBt, seitens des Kohlensyndikats zu Essen einen neuen 
kraftigen AnstoB erhalten. Auch in England und Amerika erfreut sich diese neue Ent
gasung der Kohle einer stetig wachsenden Bedeutung, hofft man doch dadurch dem 
gewaltigen Bedarf an Olen fUr die Kraftverkehrswirtschaft abhelfen zu konnen. Dazu 
dienen aber auch die Verfahren der VerflUssigung der Kohle durch Hydrierung und 
Synthese. 

Die Schwierigkeiten, die in der Verflussigung der Kohle durch Hydrierung, d. h. 
Wasserstoffanlagerung nach BERGIUS entgegenstanden, sind jetzt zwar zum groBen Teile 
behoben worden, bestehen aber noch darin, daB die Kohle nicht restlos in Ole umgewandelt 
wird. Die synthetischen Verfahren nach FR. FISCHER und seinen Mitarbeitern ermog
lichen das besser, indem sie die Kohle zunachst restlos in Gase verwandeln, und diese 
nach den Gesetzen der physikalischen Chemie unter wechselnden Bedingungen von Tempe
ratur und Druck, sowie der Katalysatoren, aufeinander einwirken lassen. Es ist ohne 
weiteres verstandlich, daB es sich dabei urn Umsetzungen und Gleichgewichtszustande 
der die Kohle aufbauenden Elemente C, H, 0, N und S handelt. Auf aIle diese Moglich-
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keiten kann hier bei dem knappen zur Verfiigung stehenden Raum nicht eingegangen 
werden. Es sei aber z. B. daran erinnert, daB man aus dem Kokereigase in den Stickstoff
werken fabrikmaBig synthetisches Ammoniak gemaB der Gleichung N 2 + 3 H2 = 2 NHa 
erzeugt und daB die Behandlung des Koksgases mit Elektrizitat die Umwandlung des 
zu 25-30% darin enthaltenen Methans in Azetylen und rein thermisch in Benzol ge
stattet. SchlieBlich sei noch erwahnt, daB auch biologische Eigenschaften der Kohle 
nutzbar gemacht werden. So weiB man heute, daB die Steinkohle das Wachstum vieler 
Pflanzen fordert, und daB man das Leuchtgas mit Hilfe von Bakterien auch praktisch 
entgiften kann. 

DaB die "Veredelung der Kohle" berufen ist, im Dienste des "Vierjahresplans" eine 
groBe Aufgabe zu erfiillen, ist ohne weiteres verstandlich. 1m Zeitalter der Motorisierung 
bedarf Deutschland der Treibstoffe, die das an Erdol, an Devisen und Gold arme Land 
nicht aus dem Petroleum des Auslandes, sondern nur aus heimischer Kohle in erster Linie 
durch die "Benzinsynthese" nach FISCHER und TROPSCH und durch das "Hydrierver
fahren" nach BERGIUS gewinnen kann und wird. Diese Verfahren ermoglichen aber auch 
die Herstellung der fiir die Maschinen notigen Schmiermittel, wahrend die aus Schwelung 
und Verkokung der Kohle gewonnenen "Phenole" dem deutschen Kunststoffmarkt 
zugute kommen. 

Nach vorsichtiger Schatzung reichen unsere Kohlenvorrate nach MaBgabe der heutigen 
Forderung noch viele hundert Jahre; nur etwa 4% der Kohlenforderung wiirde bei dem 
heutigen Verbrauch zur Deckung des gesamten Bedarfs an Treibstoffen von rd. 4 Mill. t 
ausreichen. Da uns nun aus der Verarbeitung deutschen Erdols und fernerhin aus der 
Gewinnung des Benzols bei der Entgasung der Kohle in den Kokereien bereits etwa 10% 
des deutschen Verbrauchs an Treibstoffen zur Verfiigung stehen, so miissen durch die 
genannten Verfahren noch etwa 3600000 t Treibstoffe aus deutschen Ausgangsstoffen 
hergestellt werden, was etwa in Jahresfrist erreicht werden wird. 

B. Petrographie der Steinkohlen des Ruhrbezirkes. 
VonBergassessorDr .. lng. FRIEDRICH LUDWW KUHLWEIN-Bochum und Dr.·Ing. EDWIN HOFFMANN-Saarbriicken. 

Man unterscheidet nach H. POTONI]] (1920) bei den Kohlen ganz allgemein 
Humusgesteine (Humite), Faulschlammgesteine (Sapropelite) und wachsartige Bildungen 
(Liptobiolithe). Diese drei Kohlentypen sind aus ihren Ursprungssubstanzen durch 
biochemische und geochemische Umwandlungen entstanden. Bei den Steinkohlen sind 
die Humite von weitaus groBter Bedeutung, wahrend die Liptobiolithe praktisch keine 
Rolle spielen. Zu den Humiten gehoren samtliche Streifenkohlen; der typische Ver
treter der Sapropelite ist die Bogheadkohle. Hierzu sind nach Ansicht der meisten For
scher ebenfalls die Boghead-Kennelkohlen und die reinen Kennelkohlen zu rechnen 
(BODE 1931 und 1932). 

1. Kennzeichnnng del' Steinkohlen. 
a) Bezeichnungsweise der Streifenkohlen. 

Die Streifenkohlen fiihren diesen Namen wegen ihrer meist makroskopisch schon 
erkennbaren Streifigkeit, die durch den Aufbau aus verschiedenartigen Bestandteilen 
zustande kommt. 1m Bergbau fiihren diese Komponenten fUr das Grobgefiige alte Be
zeichnungen, die bei der ahnlichen Ausbildung der Streifenkohlenfloze in vielen Landern 
gut miteinander iibereinstimmen. So werden in Deutschland seit langem Glanz-, Matt
und Faserkohle auseinandergehalten, denen die anglo-amerikanischen Ausdriicke: bright 
coal, dull coal und splint coal, mineral charcoal und fibrous coal, ebenso wie die franzo
sisch-belgischen houille (charbon) brillante, semibrillante und matte sowie fusain gut 
entsprechen. 

Nachdem JEFFREY und THIESSEN unter Zuhilfenahme des Mikroskopes Zusammen
setzung und Ausgangsstoffe der einzelnen Streifenarten naher untersucht hatten, wobei 



Kennzeichnung der Steinkohlen. 267 

sie neue, vornehmlich die Ausgangsstoffe kennzeichnende Benennungen einfuhrten, 
belegte M. STOPES (1919) vier makroskopisch erkennbare Kohlenbestandteile mit den 
Namen vitrain, clarain, durain und fusain. Da diese Bezeichnungen als auch fiir die mikro
skopische Betrachtung gultig angesehen wurden und in anderen Landern zum Teil 

--- HaupfhNtantlk/~e tiel' stl'eJfenorten 
--- hiiulige 8estandtl!lle" • , 
------ acces.rgriscnt • 

abweichende Ergebnisse erzielt wurden, 
kam es zu einer groBen Verwirrung in der 
Namengebung. Die letzten Vorschlage 
stammen von der Forschungsstelle fUr 
angewandte Kohlenpetrographie, Bochum 
(KUHLWEIN, HOFFMANN, KRUPE 1934), 
J ONGMANS-KOOPMANS (1934), STOPES (1935) 
und STACH (1935), die ebenfalls mehr oder 
weniger voneinander abweichen. Die hier
durch verursachten Schwierigkeiten der 
gegenseitigen Verstandigung gaben den 
AnlaB zu einer im Rahmen des zweiten 
Heerlener Kongresses fur Karbonstrati
graphie stattfindenden Aussprache maB
geblicher Fachleute mit dem Ziele, eine 
einheitliche international brauchbare Be
zeichnungsweise fur die Gefugebestand
teile zu schaffen (KUHLWEIN 1935). Nach 
den auf diesem KongreB in Anlehnung 
an STOPES gefaBten Beschlussen ist heute 

b . f 11 . U h Abb. 307. Herleitung der Streifenarten aus den Gefiigebestandteilen. ne en emer ur a gememe ntersuc ungen 
bestimmten Einteilung in Streifenarten (rock types) eine solche fur Sonderunter
suchungen gedachte Einteilung in Gefugebestandteile (Gemengteile, macerals) zu 
unterscheiden (Abb. 307 u. 308). GemaB Abb.307 werden als Gefugebestandteile die 
einheitlichen, durch die Endung ini t gekennzeichneten Gemengteile: Fusinit, Semi
fusinit, Vitrinit (unterteilt in struktur
zeigenden Telinit und strukturlosenKol
linit), Resinit, Exinit und Mikrinit 
unterschieden. Die Abbildung zeigt fer
ner denAufbau der durch die Endung it 
gekennzeichneten, als Gesteine aufzu
fassenden Streifenarten aus den GefUge
bestandteilen. Danach besteht der Fusit 
uberwiegend aus Fusinit und Semi
fusinit (Halbfusit), der Vitrit uberwie
gend aus Vitrinit, wozu harzige Bestand
teile (Resinit), Fusinit und Semifusinit 
treten konnen. An Mattkohlen werden 
Clarit und Durit auseinandergehalten, 
deren Grundmasse beim Clarit uber
wiegend aus Vitrinit (humose Grund
masse), beim Durit aus Mikrinit (opake 
Grundmasse) besteht, worauf sich auch 
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Abb. 308. Bezeichnungsweise in der Kohlenpetrographie. 

die STAcHschen Begriffe Humodurit und Opakdurit stiitzen. Hauptbestandteil von Clarit 
und Durit ist weiterhin Exinit, bei dem nach Bedarf Sporonit und Cutinit unterschieden 
werden konnen. Die ubrigen Bestandteile konnen mehr oder weniger haufig vertreten 
sein. Zwischenstufen konnen durch Wortbildungen wie Clarodurit, Vitrofusit usw. 
gekennzeichnet werden, wobei jeweils das zweite Wort den Hauptbestandteil andeutet. 

In Abb. 308 sind die Streifenarten der Heerlener Nomenklatur der alten bergmanni
schen Bezeichnungsweise sowie den Vorschlagen der Forschungsstelle, von STACH und 
der Nomenklatur von THIESSEN gegenubergestellt. Wie der Vergleich der beiden 
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Abbildungen zeigt, wird von den Ubergangsstufen der Forschungsstelle der Halbfusit als 
Semifusinit zum Fusit, der Provitrit als Telinit zum Vitrit gerechnet. STACH (Lehrbuch 
1935) nimmt bei der Mattkohle statt der Einteilung in Clarit und Durit auf Grund der 
verschiedenen Grundmasse eine Unterteilung nach MaBgabe des Mengenverhaltnisses 
zwischen Exinit und Mikrinit einerseits und Vitrinit andererseits vor, wobei er sich von 
genetischen Uberlegungen leiten laBt. 

Bei der bergmannisch makroskopischen Unterscheidung der drei Bestandteile 
Glanz-, Matt- und Faserkohle wird in Deutschland die weitere Kennzeichnung nach 
Vorschlagen von LANGE (1928), KUKUK (1934), HOFFMANN (1933) durch bestimmte 
Zusatze wie mattstreifig u. dgl. vorgenommen, was auch fur die als Gesteine anzu
sehenden Streifenarten der Heerlener Nomenklatur ohne weiteres moglich ist. Auf diesen 
Vorschlagen aufbauend hat die Forschungsstelle gemeinsam mit dem AusschuB fur die 
Normung des bergmannischen RiBwesens die in Abb. 325 veranschaulichte Darstellungs
weise vorgeschlagen. Die graphische Darstellung fur den Streifenaufbau der Floze ergibt 
sich aus der makroskopischen und mikroskopischen Betrachtung, und zwar sind die Floz
streifen um so schwarzer dargestellt, je mattkohlenreicher sie sind. Mit Hilfe der ver
schieden gerichteten Schraffuren wird der bei der mikroskopischen Profilauszahlung 
ermittelte Flozaufbau fur je 5 cm wiedergegeben. Man muB sich bei der Gegenuberstellung 
der makroskopischen und mikroskopischen Bezeichnungen daruber im klaren sein, daB 
der mikroskopisch ausgehaltene eindeutig erfaBbare Clarit je nach Aufbau, Streifigkeit 
und Glanz bald zur Glanzkohle, bald zur Mattkohle zu rechnen sein wird. Ahnliches gilt 
auch hinsichtlich der Zuteilung zu Vitrit oder Fusit fUr die Ubergangsstufen, so daB man 
lediglich mit der makroskopischen Betrachtung nicht weiterkommt. Einen wichtigen 
EinfluB ubt hierbei der Inkohlungsgrad der Kohlen aus; der uberhaupt neben dem petro
graphischen Aufbau groBte Beachtung verdient. Grundsatzlich nehmen Glanzkohle 
und Mattkohle aller Floze mit zunehmender Inkohlung einen immer hoheren Glanz an, 
der schlieBlich nahezu metallisch wird. Faserkohle, fusitische Ubergangsstufen und 
Verunreinigungen behalten dagegen makroskopisch bei der Inkohlung ihr mattes Aus
sehen bei. 

b) Die makroskopische Erscheinungsform. 

a) Streifenkohlen. 

Streifenarten. Faserkohle (Fusit) ist im allgemeinen am geringsten in den Flozen 
vertreten; nur in den seltensten Fallen, wie z. B. bci den Zwickauer RuBkohlenflozen, 
bildet Fusit einen wesentlichen Bestandteil (STUTZER 1932). Bei den meisten Flozen 
findet er sich nur in Linsen- oder Streifenform zwischen bzw. in Glanz- oder Mattkohlen
lagen eingelagert. Die Linsen sind zumeist nur 1/2 bis wenige mm dick. Auf groBere 
Erstreckung durchgehende, einheitliche bis mehrere cm starke Fusitstreifen finden 
sich nicht sehr haufig. Bisweilen handelt es sich dann nur um bestimmte Flozlagen, 
in denen die Fusitpartien zwar uberwiegen, die aber immer wieder durch Streifen anderer 
Bestandteile, meist Glanzkohle, voneinander getrennt sind. Werden Kohlenblocke nach 
den Fusiteinlagerungen getrennt, was meist sehr leicht moglich ist und sich beim Abbau 
oft ereignet, so findet man die Linsen aus durcheinanderliegenden unregelmaBig gestalteten 
Fusitstuckchen bestehend, die dicht an die ubrigen Bestandteile anschlieBen. 

Mit der makroskopischen Erscheinungsform des Fusits haben sich in Deutschland 
R. POTONIE (1928/29), PATTEISKY und PERJATEL (1928), PETRASCHECK (1921), LANGE 
(1928/29), BODE (1927 u. a. 0.), STACH (1927 u. a. 0.), STUTZER (1929), KUHLWEIN (1929), 
LIESKE (1929) u. a. beschi:iftigt. Danach ist schon makroskopisch ein aschenarmer, 
schwarz oder grauschwarz und ruBig aussehender Fusit von einer aschenreichen, meist 
helleren Art zu unterscheiden. Es ist leicht erklarlich, daB der Fusit wegen seiner Holz
zellstruktur sehr oft von Mineralien ausgefullt worden ist. In diesem Fane kann der 
Fusit sehr fest sein (Hartfusit), sonst ist er sehr sprode, zerreiblich und abfarbend (Weich
fusit); letzterer findet sich dieser Eigenschaft wegen oft in allerfeinster Nadelform stark 
angereichert im Kohlenstaub. 
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Der mengenmaBig haufigste Bestandteil in den meisten Flozen ist die Glanzkohle, 
aus Vitrit und zum Teil Clarit bestehend. Nach den obigen Ausfiihrungen hat die Glanz
kohle in der Flammkohle das stumpfste, im Anthrazit das glanzendste Aussehen. Der 
makroskopisch erkennbare reine Vitrit findet sich iiberwiegend nur in sehr feinen 
Streifen, die sehr selten eine Breite von einem oder mehreren cm annehmen. Allgemein 
zeichnen sich die Glanzkohlenstreifen dadurch aus, daB sie am starksten von Schlechten 
und Losen durchzogen sind. Hierdurch ist die "Glanzkohlenschieferung" entstanden 
(STACH 1925). Diese Kliifte setzen sich zumeist nicht in die ausgesprochenen Mattkohlen
lagen fort, oder sie schlieBen sich bei Ubergang in die festere Mattkohle zusammen. Weiter
hin ist die Glanzkohle wesentlich sproder und zerbrechlicher als die Mattkohle, ein 
Umstand, der fiir den KornfaH und die besondere Aufbereitung nach kohlenpetrographi
schen Gesichtspunkten von Bedeutung ist (HOFFMANN 1930 und LEHMANN 1931). 
Wahrend der Fusit das feinste Korn bildet und die Mattkohle grober bleibt, gerat die 
Glanzkohle vornehmlich in die mittleren Kornklassen. Sie bricht wiirfelig; vielfach ist 
muscheliger Bruch besonders bei schwacher inkohlten Kohlen zu beobachten. Auf den 
zahlreichen die Glanzkohle durchsetzenden Kliiften haben sich haufig Schwefelkies und 
Spate abgesetzt. Bei manchen Flozen findet sich Schwefelkies, Spateisenstein u. dgl. 
auch in feinst verteilter Form innerhalb der Glanzkohlensubstanz selbst. 

Die Mattkohlenbestandteile Durit und Clarit treten sowohl in dicken Banken 
als auch in sehr feinen Streifen auf. Bei den Ruhrkohlenflozen ist erstere Ausbildung 
allerdings nicht zu haufig zu beobachten. Je nach der nur mikroskopisch erkennbaren 
Zusammensetzung und dem Inkohlungsgrad sieht die Mattkohle makroskopisch recht 
verschieden aus. Ein dichter Durit aus der Flamm- bis Gaskohle besitzt keinen Glanz, 
sondern ein grauschwarzes Aussehen. Handelt es sich um eine claritische Kohle oder 
um einen Durit mit feinsten Glanzkohlenstreifen, so hat die betreffende Mattkohle einen 
fettartigen Glanz. Mit zunehmender Inkohlung wird auch der Durit glanzender, bis er 
bei den starkst inkohlten Kohlen makroskopisch nicht mehr erkennbar ist, wenn er nicht 
in groBerem AusmaBe Einlagerungen von Fusinit, Semifusinit, Telinit u. dgl. enthalt. 
Der Bruch ist namentlich beim Durit matt, teils eben, teils unregelmaBig und vielfach 
kornig ausgebildet, wahrend Kennel- und Bogheadkohlen ausgesprochen muschelig und 
schalig brechen. Wahrend der Fusit zumeist nur in linsenformigen Einlagerungen zu 
finden ist und auch der einzelne Glanzkohlenstreifen nach kurzer Zeit auskeilt, halten 
die Mattkohlenlagen im allgemeinen auf langere Erstreckung hin aus, wenn sie auch 
hierbei Machtigkeitsschwankungen unterworfen sind oder Einschliisse anderer Bestand
teile enthalten. Selbst die dichtesten Mattkohlenlagen der Streifenkohlen weisen eine 
deutliche Schichtung auf. 

Brandschiefer. Ein groBer Teil der Ruhrkohlenfloze ist reich an Brandschiefer 
(STUTZER 1923, HOOK-KuHLWEIN 1930, BODE 1931, SOHULZE 1931, STAOH 1935, 
WINTER 1927). Dieser sieht je nach Aschengehalt und Gefuge dunkel bis heHer schwarz
grau aus, vielfach hat er einen braunen Schimmer. Bei dichter Ausbildung kann er makro
skopisch leicht mit Durit verwechselt werden; einen genauen Einblick in die Aschen
verteilung gibt erst das Mikrobild. ZweckmaBig bezeichnet man die Partien als Brand
schiefer, bei denen gemaB dem mikroskopischen Bild eine aufbereitungstechnische Tren
nung von Kohle und Aschentrager nicht mehr durchfiihrbar ist, so daB sich bei noch 
so weitgehender Zerkleinerung der Aschengehalt der auf 15-20% herabgehen kann, 
kaum andert. Die Kohlensubstanz kann hierbei sowohl Vitrit-Clarit aber auch Durit 
und fusitisches Material sein. Der Brandschiefer zeigt im unzerdriickten Zustand meist 
gute Schichtung. Da die Brandschieferlagen jedoch bei vielen Fl6zen die Partien sind, 
auf denen bei der AuffaItung die Bewegung stattgefunden hat, so sind sie oft zerdriickt 
und verruschelt. Die Festigkeitseigenschaften hangen weiterhin von Ausbildung und 
Zusammensetzung ab; es gibt ebensogut sehr feste wie auch besonders leicht zerfaHende 
Brandschiefer. 

Harzeinlagerungen. An weiteren makroskopisch erkennbaren Bestandteilen organi
schen Ursprungs weisen manche Ruhrkohlenfloze Harzeinlagerungen auf, und zwar 
in Linsen und Streifen bis 1 em Starke (HOFFMANN-KIROHBERG 1930, WINTER 1929). 
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In der letzten Zeit wurden haufiger harzfiihrende Floze in der Flamm- bis Gaskohle 
aufgefunden. Die Harzeinlagerungen sind an ihrer dunkelbraunen Farbung, besonders 
iibertage, leicht festzusteHen. Sie sind sprode und leicht zerreiblich. Hierbei entsteht 
ein gelbbraunes Pulver. Beim Anbrennen mit einem Streichholz schmilzt das Harz leicht 
und gibt einen weihrauchartigen Geruch abo 

iJ) Faulschlammkohlen. 
EbenfaHs zu den Mattkohlen muB man Kennel- (Sporen), Kennel-Boghead 

und Boghead-(Algen-) Kohle rechnen. Von diesen treten besonders die Kennelkohlen 
im Ruhrgebiet selbstandig flozbildend auf. An Bogheadkohlen ist vor aHem ein Floz 
auf Brassert und Auguste Victoria bekannt geworden (STACH-HoFFMANN 1931), wahrend 
als KenneI-Bogheadkohlen zu bezeichnende Floze ofters aufzutreten scheinen (BODE 
1931). Ein ausgepragtes derartiges Floz findet sich ebenfalls auf der Zeche Brassert. 
Beachtlich sind auch die Boghead-Kohlenfunde in der erzgebirgischen Steinkohle (STUTZER 
1934). Es ist bemerkenswert, daB diese Sapropelfloze im Streichen wenig aushalten. 
Eine makroskopische Unterscheidung der drei Floztypen ist kaum moglich, sie besitzen 
vielmehr je nach ihrer Zusammensetzung und ihrem Aschengehalt, der oft recht hoch ist, 
wenn sich Ubergange zum Kennelschiefer einsteHen, schwarz- bis braungraues Aus
sehen mit bisweilen mattem Fettglanz. Sie sind auBerordentlich fest, zahe und zeigen 
- abgesehen von bankiger Ausbildung - im allgemeinen keine ausgesprochene makro
skopisch erkennbare Schichtung. 1m Laufe der Inkohlung werden Kennel- und Boghead
kohlen glanzender und sproder. Es ist jedoch abwegig, diesen Kohlen im vorgeriickten 
Inkohlungsstadium besondere Namen beizulegen. Ebensowenig ist der Ausdruck Pseudo
Kennelkohlen fiir die darunter meist verstandenen auBerst feinstreifigen Brandschiefer 
am Platze. 

2. Genetischer Uberblick. 
a) FlOzbildungsvorgange. 

Nach Arbeiten von H. POTONIE (1920), GOTHAN (1923), KUKUK (1924), LEHMANN 
(1919/20), BOTTCHER (1925 und 1921) sind die Steinkohlenfloze des Ruhrbezirkes in 
Sumpfflachmooren eines absinkenden Troges gebildet worden. Sie sind zumeist von 
einem tonigen oder sandig-tonigen Wurzelboden unterlagert. Die Flozbildung im ein
zelnen ist nach H. POTONIE durch V er land ung offener Wasserstellen zustande gekommen, 
deren erste Stufe durch Faulschlammbildung gekennzeichnet ist, worauf sich das eigent
liche Moor bilden konnte. Diese Auffassung laBt sich mit den Ergebnissen der Flozunter
suchung von HOFFMANN nicht in Einklang bringen, die durch zahlreiche Untersuchungen 
der Forschungsstelle fiir angewandte Kohlenpetrographie bestatigt werden konnten_ 
Nach diesen Arbeiten besitzen die Floze im allgemeinen keine Faulschlammbildungen 
im Liegenden. Treten Kennel- oder Bogheadkohlenpacken auf, so finden diese sich 
zumeist am Hangenden. Der liegendste Teil ist zumeist glanzkohlenreich, wahrend sich 
die wohl ausgepragten duritischen Mattkohlenlagen in den meisten Fallen in den oberen 
oder mittleren Flozteilen vorfinden. Diese FeststeUung geht auch schon aus Arbeiten 
von THIESSEN (1924), und weiterhin von LANGE (1928), RITTMEISTER (1928) und 
KRUPE (1931) hervor. Man muB hiernach annehmen, daB bestehende Landpflanzen
walder bei erneutem Absinken des Troges zu Sumpfflachmooren wurden, die nach ver
haltnismaBig kurzer Zeit versanken, womit die eigentliche Flozbildung abgeschlossen 
war. Der Landpflanzenwald bildete die liegenden glanzkohlenreichen Partien, zum 
Teil durch Vermoderung. Wahrend in diesem ersten "Trockenstadium" der Flozbildung 
die Sporen, Kutikulen usw. zum groBen Teil aerob zersetzt wurden, blieben sie im "Sumpf
stadium" beim scharferen Absinken des Troges erhalten; sie konnten sich dann starker 
an der Kohlenbildung beteiligen, wodurch die Ausbildung der duritischen Mattkohlen
lagen zustande kam. Brandschiefer findet sich besonders haufig am Hangenden. Diese 
Feststellungen fiihren zu einem im Ruhrgebiet immer wiederkehrenden Floztypus, del' 
in Abb. 309 dargestellt ist (HOFFMANN 1933). 



Genetischer Uberblick. 271 

Es ist versucht worden, die Abhangigkeit der Flozbildung von einer durch die intra
karbonische Faltung hervorgerufenen Schwellen- und Senkenbildung festzustellen. 
LEHMANN-STACH (1930), HOFFMANN (1933), KRUPE (1931) (vgl. auch PETRASCHECK und 
KODERHOLD 1930) glauben eine Abhangigkeit von der Primarfaltung dahingehend fest
gestellt zu haben, daB in den Senken eine starkere Mattkohlenbildung stattgefunden 
hat; entsprechend ist auch in den Schwellen ein hoherer Glanzkohlengehalt gefunden 
worden. BRUNE (1932) gelangt bei stratigraphischen 
Untersuchungen zu entsprechenden Ergebnissen. 
OBERSTE-BRINK (1929/33), KELLER (1931/32/33) u. a. 
haben sich jedoch auf Grund ihrer besonders bei 
der Untersuchung von Flozscharungen gewonnenen 
Erkenntnisse dieser Auffassung nicht anschlieBen 
konnen. OBERSTE-BRINK hat keine Abhangigkeit 
in der Ausbildung der Nebengesteinsschichten von 
der Primarfaltung feststellen konnen. Das gleiche 
gilt von KELLER, der weiterhin Pflanzenhorizonte 
verfolgt hat. 

b) Bildung der einzelnen Gefiigebestandteile. 

a) Fusit. 
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immer Meinungsverschiedenheiten. Wahrend die ~ 
"Syngenetiker" GRUND (1928), R. POTONIE (1928/29), 
PETRAS CHECK (1921/26), GOTHAN, BODE (1927, 30/32) 
zum Teil auch STUTZER (1929) u. a. den Fusit fur 
fossile Holzkohle halten, also eine Entstehung durch 
Waldbrand annehmen, haben die "Epigenetiker" 
wie GRAND' EURY (1882), WHITE (1908), STACH 
(1927),PATTEISKY-PERJATEL (1928), LANGE (1928/29), 
BUCHLER (1929), LIESKE (1929), JURASKY (1929) u. a. 
auf andere Weise versucht, die Bildung der Faser
kohle zu erklaren. Zuruckgehend auf die Austrock
nungstheorie von GRAND' EURY glauben viele dieser 
Forscher die Bildung des Fusits in der Weise vor sich 

Abb. 309. FlOztypns des rheinisch·westfiUischen 
gegangen, daB die Ausgangssubstanz besonderen Kohlenbezirkes. Nach E. HOFFMANN. 

Vorgangen der Austrocknung, Vermoderung oder 
einem Uberzug durch Humuskolloide unterworfen gewesen ist. McKENZIE TAYLOR (1928) 
glaubt eine besondere Bakterientatigkeit annehmen zu mussen, wahrend LIESKE eine 
"Gasraumtheorie" entwickelt hat, wonach sich der Fusit in gaserfullten Hohlraumen 
gebildet hat, die bei der Garung im Torflager entstanden. Allen diesen Theorien ist 
vorgeworfen worden, daB es nicht gelingt, die tatsachliche Bildung des Fusits auf 
diesen Wegen versuchsmaBig nachzuweisen. Schon hierdurch hat die Waldbrandtheorie 
einen bedeutenden Vorsprung, weil ja beim Brand Holzkohle entstehen und diese natur· 
gemaB auch in die Torfsubstanz hineingelangen kann. Man kann deshalb wohl annehmen, 
daB der echte Fusit durch Waldbrand entstanden ist, ohne jedoch andere Bildungs. 
moglichkeiten grundsatzlich abzulehnen. 

Mikroskopisch ist der Fusit derjenige Bestandteil, der am sichersten an seinen Holz
zellstrukturen erkennbar ist, die in mehr oder weniger gutem Erhaltungszustande vor
liegen, hauptsachlich sind also holzige Bestandteile in Fusit umgewandelt worden. Ob 
Fusit auch aus krautigem Material gebildet worden ist, wie WHITE und LANGE gemeint 
haben, ist noch unentschieden, aber nicht ausgeschlossen. R. POTONIE und BODE fuhren 
ebenso wie JURASKY aus, daB die Fusitbildung in erster Linie auf koniferoide Gewachse 
zuruckzufuhren ist, doch sind auch pteridophytische Gewachse beteiligt. Nach BODE 
1930/32) vermag die Waldbrandtheorie auch aIle Besonderheiten der Fusitausbildung, 
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so die Art der Verteilung im Floz, die zu beobachtende Faltelung und Stauchung, das 
Auftreten von verkohlten Harzkorpern usw. zu erklaren, die an und fiir sich gegen die 
Waldbrandtheorie zu sprechen scheinen. Dies solI nicht weniger auch fiir die Bildung 
von Semifusinit (Halbfusit von STUTZER, Xylain von DUPARQUE) gelten. 

(1) Ubergangsstufen. 
Die von der Bochumer Forschungsstelle als Ubergangsstufen bezeichneten Ge

bilde wie Semifusinit und Telinit weisen in allen Fallen Zellgefiige auf, das jedoch durch
weg starker zersetzt ist als beim Fusit. Je nach Zellausbildung, Farbe, Relief usw. werden 
Telinit (Provitrit) zum Vitrit, Semifusinit (Halbfusit) zum Fusit gerechnet. Ein all
mahliches Ubergehen nach Vitrinit und Fusinit ist sehr haufig zu beobachten. Es spricht 
jedoch nichts dafiir, daB Ubergangsstufen im Laufe der Inkohlung in Vitrit oder Fusit 
umgewandelt werden konnen. Wenn - wie gesagt - die Bildung des echten Fusits 
durch Waldbrand zu keinen Bedenken AniaB gibt, so wird man auf Grund der mikro
skopischen Erscheinungsform der Ubergangsstufen auch andere Entstehungsbedingungen 
in Betracht ziehen konnen. Die in Anlehnung an bestehende Theorien geauBerte Ansicht, 
nach der die Bildung der Ubergangsstufen auf Austrocknungsvorgange zuriickzufiihren 
ist (HOCK-KuHLWEIN 1931, LEHMANN-HoFFMANN 1932), worauf eine Uberfiihrung der 
ausgetrockneten (Holz)-Bestandteile in Vitrit nicht mehr moglich gewesen ist, hat viel 
Wahrscheinlichkeit fiir sich. Die ausgetrockneten Bruchstiicke gelangten in ahnlicher 
Weise wie der Fusit in die Torfmasse. Leicht erklarlich ist auch, warum sie besonders 
haufig in den Duritlagen auftreten. 

y) Vitrit. 
Die mikroskopische Erkennung des Vitrits bereitet im allgemeinen keinerlei 

Schwierigkeiten. Gewisse unterschiedliche Auffassungen sind dariiber entstanden, inwie
weit der Vitrit als homogen - also als Kollinit - zu bezeichnen ist und wie man sich 
seine Bildung vorstellen muB. 

Ohne Zweifel ist der Vitrit in der Hauptsache aus Holz und Periderm entstanden, 
daneben diirfte jedoch auch krautiges Material beteiligt gewesen sein. Der Nachweis, 
daB es sich bei den Vitritlagen nahezu ausnahmslos um holzige Uberreste handelt, ist 
besonders von amerikanischen und englischen Forschern wie THIESSEN , JEFFREY, Ev ANS
SLATER-WHEELER (1929), weiter von DUPARQUE und R. POTONIE gefiihrt worden. In 
Deutschland ist man vielfach geneigt gewesen, einen groBeren Anteil des Vitrits auf 
kolloidale Humuslosungen, also doppleritische Bildungen, zuriickzufiihren. DaB der 
ganz iiberwiegende Teil des Vitrits noch Zellstrukturen aufweist, also Telinit darstellt, 
laBt sich - abgesehen von Diinnschliffen - auch an Anschliffen sehr leicht nachweisen, 
wenn diese mit Chromsaure oder ahnlichen Chemikalien geatzt werden. Vielfach gibt 
auch die Anwendung von Olimmersion und polarisiertem Licht hinreichenden AufschluB. 
Neuerdings hat STACH (1933) berichtet, daB es mit Hilfe infraroter Strahlen und Ver
wendung der Spiererlinse beim Diinnschliff moglich sein soIl, in jedem Vitrit und auch 
in der Grundmasse der Mattkohle Zellstrukturen nachzuweisen. Die dahingehenden 
Untersuchungen diirften jedoch noch nicht so umfangreich sein, daB man jegliche doppleri
tische Bildung bestreiten kann. Zweifellos muB ein Teil der Holzsubstanz bis zur Bildung 
kolloidaler Humuslosungen zersetzt worden sein, welche die noch figuriert erhaltenen 
Holzreste (auBer fusitischen Bildungen) durchtrankt haben, wie auch wahrscheinlich ist, 
daB die Opaksubstanz wenigstens zum Teil kolloidal vorhanden gewesen sein muB 
(HOFFMANN-STACH 1931). 

Allgemein hat die zu Vitrit gewordene Torfsubstanz einen Gallertezustand durch
gemacht, worauf Sprodigkeit und zum Teil muscheliger Bruch hinweisen. Uberlegungen 
iiber die Auffassung der Kohle als Kolloid haben besonders WINTER (1914/27), STACH 
(1928), STADNIKOFF (1930) u. a. angestellt. Die Meinung STADNIKOFFS, wonach die 
Glanzkohle als Sapropel zu bezeichnen ist, wird von vielen anderen Forschern, z. B. 
BODE (1932) nicht geteilt. Es ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, daB es auch Vitrit 
mit Sapropelcharakter gibt. Starkere derartige Flozbildungen mogen bei den von STADNI-
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KOFF beschriebenen sibirischen Vorkommen vorliegen. In die Humuslosungen sind natur
gemaB auch die Derivate der Fette, EiweiBstoffe usw. gelangt, worauf nicht zuletzt die 
Back- und Verkokungseigenschaften des Vitrits zuriickzufiihren sind. 

d) Clarit. 

Clari t ist die Streifenart, die die in einer vitrinitischen oder humosen Grundmasse 
figurierten P£lanzenreste, sog. Exinit in Form von Makro- und Mikrosporen, Blattober
hauten (Kutikulen) enthalt. Diese P£lanzenreste werden nach R. POTONIE als Stabil
protobitumina bezeichnet; ZETSCHE und KALIN (1932) schlagen die Bezeichnung Polymer
bitumen vor. Neben Mischtypen gibt es reine Sporenclarite, ebenso wie Kutikulenclarite. 
Die Protobituminapackung kann recht verschieden sein; zumeist ist sie im Clarit weniger 
dicht als im Durit, es gibt jedoch auch Clarite mit ungewohnlich dichter Packung. 
Viel£ach sind auch die P£lanzenreste im Clarit weniger gut als im Durit erhalten. Neben 
Exinit sind Fusinit, Semifusinit, Splitter und Flocken von Mikrinit (Opaksubstanz), 
Resinit (Harz), untergeordnet auch Sklerotien (SCHULZE 1933, STACH 1934/35) vertreten. 
Je nach der Dichte und Art der Einlagerungen weicht der Clarit in seinem makroskopi
schen Aussehen vom Vitrit ab, er wird matter und nimmt einen fettartigen Glanz an, 
ebenso werden der Gehalt an £liichtigen Bestandteilen und die weiteren Eigenscha£ten 
entsprechend beein£luBt (RITTMEISTER 1928, KUHLWEIN 1931). Die humose Grundmasse 
des Clarites ist mikroskopisch einwandfrei Vitrinit, erscheint allerdings gewohnlich etwas 
dunkler. In ihren chemischen Eigenschaften weicht sie nicht sehr vom Vitrit abo Ihre 
Bildung aus Humuslosungen bzw. stark zersetzter Torfgallerte dad als sicher angenommen 
werden. 

f) Durit. 
1m Gegensatz zum Clarit fiihrt der Durit iiberwiegend Mikrinit als Grundmasse, 

die £lockig, schlierig oder brekzios ausgebildet sein kann. Hiervon zu trennen sind feine 
Splitter von Fusinit, Semifusinit und Sklerotien, die auch in groBeren Stiickchen sehr 
haufig eingelagert sind. An Bitumenkorpern sind in gleicher Weise wie beim Clarit Exinit 
(Makro- und Mikrosporen, Kutikulen) und Resinit vertreten; bisweilen sollen auch Algen 
auftreten. Mit der naheren Untersuchung der in den Ruhrkohlen auftretenden Sporen 
und Kutikulenformen haben sich STACH und ZERNDT (1931), sowie R. POTONIE (1932) 
mit seinen Schiilern WICHER (1934), LOOSE (1934), IBRAHIM (1932) u. a. beschaftigt. 
Man hat hierbei versucht, bestimmte Leitformen festzustellen. A.hnliche Untersuchungen 
haben LANGE (1927) in Oberschlesien, THIESSEN in Amerika (1922) und G. E. EDDY 
in Verbindung mit SLATER, EVANS und WRAY (1930/31) sowie RAISTRICK (1935, S. 1275) 
in England angestellt. 

Beim Durit hangen der Gehalt an £liichtigen Bestandteilen und die iibrigen Eigen
schaften weitgehend von der Protobituminapackung und dem Mikrinitanteil, der Opak
substanz, abo Durch letztere wird beispielsweise der Gehalt an £liichtigen Bestandteilen 
betrachtlich herabgesetzt, durch erstere stark erhoht (HOFFMANN 1930, KUHLWEIN 
1931/35). Neben Mikrinit ist in den meisten Fallen auch Vitrinit in der Grundmasse 
vertreten, wie naturgemaB zwischen Clarit und Durit Mischtypen (Zwischenstufen) 
haufig sind. Die Eigenart der Opaksubstanz hat AniaB zu einer eingehenden Unter
suchung gegeben, wobei jedoch bis jetzt noch keine einheitliche Au££assung zustande 
gekommen ist. HOFFMANN und STACH (1931) haben Fallungsvorgange herangezogen 
und eine genetische Beziehung zwischen Mikrosporen und Opaksubstanz angenommen. 
Dieser Au££assung sind HOCK-KuHLWEIN (1931) und BODE (1932) entgegengetreten, von 
denen der letztere auf Gedankengange von McKENZIE TAYLOR zuriickgreift. 

3. Durchfiihrung der mikroskopischen Kohlenuntersuchung. 

a) Die Hilfsmittel der Diagnose. 
Wahrend in den angelsachsischen Landern besonders durch THIESSEN (1920), 

JEFFREY (1924) und LOMAX (1922) die Diinnschli££- und Diinnschnittuntersuchung zu 
Kukuk, Geologie. 18 
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hoher Vollkommenheit entwickelt worden ist, ist man in Deutschland nach dem Vor
gehen von WINTER (1913) mehr und mehr zur Untersuchung von Anschliffen ubergegangen. 
Der Dunnschliff ist zeitraubender als der Anschliff und weder fur die Anfertigung von 
Staubanschliffen noch von Praparaten starker inkohlter Kohlen geeignet. Besondere 
Bedeutung hat der Reliefschliff erlangt, der unter Verwendung der SCHNElDERHOHN
schen Mischung nach STACH-KuHLWEIN (1928) auch die Herstellung von Staubprapa
raten ermoglicht. Die Praparate werden hierbei mit Karborundum und Schmirgel vor
geschliffen und auf einer rotierenden Tuchscheibe mit feingeschlammter Tonerde auf 
Relief poliert. Daneben hat unter anderen STACH (1934) Carnaubawachs fur GuB-, 
Trank- und PreBschliffe erfolgreich benutzt. Bakelit ist von KREMSER (1934) und 
H. KOOPMANS (1935) herangezogen worden, eignet sich aber in erster Linie fur harte 
Materialien, wie z. B. Koks. Die vorzugliche Eignung des Anschliffes tritt erst dann 
besonders in Erscheinung, wenn zusatzliche Hilfsmittel zur Anwendung kommen. So 
hat neuerdings besonders KUHLWEIN (1931) die Notwendigkeit der Anwendung von 
Olimmersion in den Vordergrund gestellt, wahrend HOFFMANN (1932) und JENKNER 
(1932) zeigten, fur welche Zwecke sich polarisiertes Licht empfiehlt, dessen Anwendung 
vielfach das zeitraubende .!tzen der Praparate uberflussig macht. Bei wenig inkohlten 
Kohlen gewahren Schraglicht bzw. Dunkelfeld tiefere Einblicke (STUTZER 1931, HOCK
FISCHER 1930). Makrosporen erscheinen in ihrer natiirlichen Farbe. 1m ultravioletten 
Licht (Lumineszenz) treten Algen und Harzkorperchen besonders scharf hervor. Recht 
aufschluBreich sind in vielen Fallen, vornehmlich bei stark inkohlten Kohlen, die be
kannten Atzverfahren STACH (1928), TURNER (1929). JONGMANS und KOOPMANS (1931) 
haben diese in letzter Zeit mit gutem Erfolg an Gipspraparaten zur Anwendung gebracht. 
Bei Einzeluntersuchungen, z. B. Sporenuntersuchungen, bringt oft erst die Mazeration 
hinreichende Aufklarung. 

b) Die mikroskopische Erscheinungsweise der Kohlengefiigebestandteile. 
Die mikroskopische Erscheinungsform der einzelnen Gefugebestandteile soIl durch eine 

Anzahl Abbildungen erlautert werden, dabei wird auch auf die jeweils zweckmaBigsten 
Untersuchungsmethoden hingewiesen. 

Abb. 310 zeigt die Makroaufnahme 
eines Stuckschliffes, worin die einzelnen 

Abb. 310. Stiickanschliff einer Streifenkohle. Abb. 311. Dichter Durit mit viel Dbergangsstnfen. Dnnkel: Protobitumina (Exi-
'f. nat. Grol.le. nit); hell: Vitritsnbstanz, Dbergangsstnfen nnd Opaksnbstanz, die erst bei star. 

kerer VergroJ3erung auseinander gehaIten werden konnen. Milar. Vergr. lOrna!. 

glanzenden und matten Streifen sehr gut zu erkennen sind. Der in Abb. 311 bei schwacher 
VergroBerung wiedergegebene dichte Duri t wird von zahlreichen Einlagerungen wie Telinit 
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und Semifusinit unterbrochen. Die matten Streifen in Abb. 312 sind claritisch ausgebildet, 
einzelne Makrosporen treten gut hervor. Da es sich um eine wenig inkohlte Kohle handelt, 

Abb. 312. Claritische Streifenkohle. a Vitritstreifen, zum Teil mit 
Holzzellstruktur; b C1aritstreifen mit Mikro· und Makrosporen. 

Milar. Vergr.10mal. 

sehen die Protobitumina recht dunkel 
aus. Die Vitritstreifen zeigen schwach 
angedeutete Zellstruktur. Zwischen Matt-

Abb.313. Schnitt durch cine J<'usitlinsc. Hell: Zellwande; 
dunkel: Zellraume, vereinzelt mit sehr hell erscheinender 

PyritausfiiIlung, trocken. Vergr.81mal. 

und Glanzkohlenstreifen sind die Reliefunterschiede gut zu erkennen. Die Art der 
Streifung macht man wie hier am besten bei schwacher VergroBerung unter Verwendung 

Abb. 314. a Ubergangsstufen mit gut erhaltenem Zellgefiige 
(Semifusinit); b streifigc Mattkohle. (jlimmersion. 

Vergr.100mal. 

Abb.315. a Vitriteiner FJammkohle mit sehr gut crkcnnbarem 
Zellgefiige, das zum Teil provitritisch ausgebildet ist. Zellen 
teilsleer, teils harzerfiillt (Abart: Telinit). b Dichter Durit mit 
sehr dunklen Protobitumina. (jlimmersion. Vergr. 140mal. 

von langbrennweitigen Objektiven ersichtlich. Abb. 313 zeigt die unregelmaBigen 
Triimmer einer Fusi tlinse; das Zellgefiige ist ausgezeichnet erhalten, vereinzelt ist 
feinster Schwefelkies in Zellen eingelagert. 1m Mikroskop erscheint der Fusit gelblich
weiB. Das noch gut erhaltene Zellgefiige von Semifusinit ist in Abb. 314 infolge 

18* 
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Abb.316. Reiner Sporenclarit. Hell: humose Substanz (Vitrinit); dunkel: 
Sporen (Sporonit); bei a Makrosporc, trocken. Vergr. 105mal. 

der Beobachtung unter Olimmersion 
gut zu erkennen. Die Ubergangs
stufen konnen alle Farbtonungen 
vom Grau des Vitrits bis zum WeiB
gelb des Fusits aufweisen. Abb. 315 
zeigt einen Vitrit aus Gasflammkohle 
unter Olimmersion, bei dem das Zell
gefuge noch gut zu erkennen ist. 
Nicht selten sind diese Zellen durch 
die dunkler erscheinende Harzsub
stanz ausgefullt (verkient). 

Die Abb. 316 und 317 zeigen 
schwach inkohlte Clarite. In der vi
tritahnlichen Grundmasse liegen bei 
Abb. 316 Mikrosporen, sowie eine 
Makrospore, bei der deutlich zu er
kennen ist, wieweit das ursprunglich 

Abb. 317. Kutiklllenclarit mit Harzkorpern. Hell: IlUlllOSC Substanz; llnnkl'l: 
Klltikllll'n n. und Harzkorper b. Olillllllersion. Yergr.l71mal. 

kugelige Gebilde zusammenge
druckt ist. In Abb. 317 wird die 
Grundmasse banderartig von Ku
tikulen durchzogen; daneben fin
den sich spindelformige Harzkor
per, die besonders oft im Clarit 
auftreten. Die Bitumenkorper er
scheinen hier unter Olimmersion 
besonders dunkel. Der Vergleich 
der Abb. 318 mit den Abb. 316 
und 317 offenbart den grundlegen
den Unterschied zwischen Clarit 
und Durit. Wahrend der Clarit 
eine graue humose Grundmasse 
"Vitrinit" besitzt, kennzeichnet 
den Durit die opake Grund
masse "Mikrinit", die unter 01-
immersion weiB erscheint. In der 
Grundmasse liegen sehr dicht 

Abb.318. Dichter Durit einer Flammkoh!e. WeW: Opaksubstauz (l\Iikrinit); 
dunke!: Mikrosporen und bei a Makrospore (Exinit); bei b Ubergangsstufen 
(Semifusinit). Olimmersion. Vergr.273mal. Das Kennzeichen b gilt fiir 
den durchgehcnden weiCen Semifusinitstreifen mit Zcllstruktur, der im 

Bild zwischen a nnd h ausHiuft. 

gepackt die Protobitumina, darun
ter besonders auffallend Makrospo
reno Zum Vergleich sind zwei Dunn
schliffaufnahmen THIESSENs eines 
Ruhrkohlenclarits und -durits in 
Abb. 319 wiedergegeben. Hierbei ist 
die Opaksubstanz schwarz, die Pro
tobitumina erscheinen als helle 
Korper. 

Bei Abb. 320 sind in einer opaken 
Grundmasse stark deformierte Spo
ron und eine Reihe von dunklen 
ovalen Korpern zu erkennen, bei 
denen es sich urn Algen bzw. urn 
Algenkolonien handelt. Die Kohle 
ist demzufolge eine Kennel-Boghead
kohle. 

Abb. 321 zeigt die Wechsellage
rung von Kohlenstreifen und Ton-
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einlagerungen, also einen Brandschiefer. 
Der Aschentrager erscheint schwarz, 
die Kohlensubstanz ist fast ausschlieB
lich vitritisch, daneben ist Schwefel
kies geringfiigig vertreten. Abb. 322 
zeigt neben schwacher Tonschieferfiih
rung einen hoheren Anteil an Schwefel
kies. Die Kieskornchen treten im Relief 
scharf hervor, sie sind im Mikrobild 
an ihrer speisgelben Farbe gut zu er
kennen. 

Bei den Kornerpraparaten liegen die 
einzelnen Kohlenstiickchen, durch die 
Einbettungsmasse getrennt, ne ben
einander. Ob es sich bei den ein
zelnen Kornern umreine Gefiigebe
standteile oder urn "verwachsene" 
Stiicke handelt, Mngt von dem 
Grad der Zerkleinerung und der 
Streifigkeit der betreffenden Kohle 
abo Abb. 323 zeigt ein solches 
Praparat, das aus einer Gasflamm
kohle in der Kornung 1-2 mm 
hergestellt wurde. Neben reinen 
strukturlosen Vitritstiickchen sind 
zahlreiche Korner mit Gefiige zu 
erkennen, die aus Durit, Clarit und 
Brandschiefer bestehen, was aller
dings erst bei starkerer VergroBe
rung und Olimmersion entschie

AIJIJ. :nH. Clarit und Durit ciner RuhrflalllItlkohIc. WeiB: Proto
bitulllina (Exinit); grau: Vitrinit; schwarz: Opaksubstanz 

(Mikrinit). DiillllSchIiffbiider. Vergr.95mal. 

den werden kann. Abb. 324 verge
genwartigt in einem Kohlenstaub Abb.320. KenneI-BogheadkohIe. Weill: Opaksubstanz (Mikrinit); dunkeI: 

stark dcfonnicrtc Sporen a, AIgenkorper b. OIimmcrsion. Vergr. 273mal. 

Abb. 321. Brandschiefer. Hell: Vitritsubstanz; dunkeI: Tonein
Iagerullgell; weille Piinktchen: SchwefeIkies. Olimmersion. 

Vergr.170ma!. 

Abb. 322. Brandschiefer mit Pyriteinsprengung. Grau: Vitrit
substallz; schwarz: TOllsubstanz; helle Piinktchen mit starkem 

Relief: SchwefeIkies. Olimmersion. Vergr. llOma!. 
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neben strukturlosem Vitrit feinste Fusitsplitterchen, die beim ganzlichen Zerbrechen 
des Zellgefuges entstanden sind. Der Fusit falIt durch Farbe, Kornform und scharfes 
Relief stark ins Auge. 

Abb. 323. Korneranschliff. Grau: Harzeinbettungsmasse ; weill, 
"trukturlos : Vitrit; strukturiert : Mattkohle und Brandschiefer; 

trocken. Milar. Vergr. lOmal. 

Abb. 324. Fusitreicher Staub illl Korneranschliff. Grau: Harz
einbettungsmasse; weille Korner mit schwachem Relief: Vitrit; 
helle Punkte und Nadeln mit starkem Reliefschatten: Fusit. 

Trocken. Vergr. 68mal. 

c) Quantitative Analysenverfahren. 
An Hand der Staubschliffpraparate ist zunachst von STACH (1930/31) ein quanti

tatives Analysenverfahren entwickelt worden. Hierbei wurden bei 170facher Ver
groBerung Mattkohle, Faserkohle, Berge und FeS2 im Hellfeld ausgezahlt und die 
Glanzkohle als Differenz gegen 100 angenommen. Neuerdings werden nach KUHLWEIN 
(1931) und HOCK (1931) Vitrit, Clarit, Durit, Ubergangsstufen, Fusit und Brand
schiefer unter Olimmersion unter Zuhilfenahme des Integrationstisches (STUTZER 1932) 
ausgezahlt, wobei die Berge vorher in einer Schwerelosung bei s = 1,9 abzutrennen 
sind. Durch die Verwendung von Olimmersion und die feinere Unterteilung der Ge
fugebestandteile wird ein sicheres Erkennen und ein fur die praktischen Erfordernisse 
genugender Einblick in die petrographische Zusammensetzung gewonnen. Erganzend 
ist hierzu noch die Feingefugeausmessung bei etwa 500facher VergroBerung unter 
Olimmersion getreten, wobei mittels eines Objektmikrometers das Feingefuge von 
Duriten nach den einzelnen Gefugebestandteilen erfaBt werden kann (HOFFMANN-KuHL
WEIN 1935). 

Bei hoheren Fusitgehalten wird die Integrationstischanalyse sehr zeitraubend und 
ungenau. Es empfiehlt sich in diesem FaIle aus Korn unter 10000 Maschen/cm2 her
gestellte Kornerpraparate mit Hilfe von Normenschliffen im Vergleichsmikroskop oder 
durch Anwendung von Vergleichsdiapositiven auf den Fusitgehalt auszuschatzen (KUHL
WEIN -HOFFMANN -KRUPE 1934). 

Wahrend bis jetzt nur makroskopische Flozausmessungen von KUKUK fur den Ruhr
bezirk vorlagen, ist die Forschungsstelle fur angewandte Kohlenpetrographie dazu uber
gegangen, ganze Flozprofile unter Olimmersion auszumessen und bildlich wiederzugeben 
(KUHLWEIN-HoFFMANN-KRUPE 1934). In Abb. 325 ist ein Fettkohlenfloz an mehreren 
Stellen eines Grubenfeldes nach dieser Methode untersucht worden. Hierbei hat sich 
ergeben, daB der Streifenbau des Flozes im groBen und ganzen gleichgeblieben ist; 
jeweils 40 cm unter dem Hangenden treten Itiachtige Mattkohlenlagen auf, wahrend der 
liegende Flozteil sehr glanzkohlenreich ist. 
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Eine Untersuchung zahlreicher Floze des Ruhrbezirkes an Hand von Schlitzproben 
von LEHMANN-STACH (1930/32) lieferte beachtenswerte Ergebnisse, die sich aber heute 
wegen der damals noch unvollkommenen Untersuchungsverfahren nicht mehr in vollem 
Umfange vertreten lassen. So haben die neueren Untersuchungen gezeigt, daB die seiner
zeit festgestellte stetige Abnahme des Matt
kohlengehaltes von der Gasflamm - zur Mager
kohle tatsachlich nicht vorhanden ist. Aus 
Tabelle 24 ist zu entnehmen, daB beispielsweise 
Fettkohlenfloze recht hohe Duritanteile auf
weisen konnen; auch der Mattkohlengehalt 
der Magerkohlenfloze ist wesentlich hoher, 
als damals angenommen wurde. 

4. Mikroskopische Erkennung 
del' Inkohlung. 

Es wurde schon gesagt, daB sich bei ein
zelnen Gefiigebestandteilen die Gefiigeunter
schiede durch die Inkohlung makroskopisch 
und mikroskopisch verwischen, eine Folge 
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Abb.325. Zeichengebung flir die bildliche Darstellung von FWzprofilen und Beispiel ciner mikroskopischen und makroskopischen 
FWzausmessung eines Fettkohlenfliizes. 

der Beeinflussung durch die Inkohlungsfaktoren: Druck, Temperatur und Zeit, von denen 
fiir den Ruhrbezirk der Druck als ausschlaggebend angesehen wird (STACH 1930, HOFF
MANN 1932, LEHMANN 1932), der wenig inkohlte Kohlen in stark inkohlte anthrazitische 
und in anderen Revieren bei hochster Einwirkungsmoglichkeit in nahezu homogenen 
Graphit iibergefiihrt hat. Die Anderung der mikroskopischen Erscheinungsform der 
Gefiigebestandteile, besonders des Vitrits und der Protobitumina der Mattkohlen durch 



280 VII. Die chemischen und petrographischen Verhaltnisse der Ruhrkohle. 

die 1nkohlung, ist dabei so kennzeichnend, daB sich hierdurch der 1nkohlungsgrad einer 
Kohle mikroskopisch feststellen laBt. 

a) An Mattkohlen. 
Wird eine Flamm- bis Gasflammkohle im Mikroskop unter Olimmersion betrachtet, so 

zeigen besonders die Makrosporen schwache braune Farben. Wird die Untersuchung im 
Dunkelfeld oder polarisierten Licht vorgenommen, so treten lebhafte braune bis braun

gelbe Farben auf. Die Makrosporen 
erscheinen, ahnlich wie im Diinn
schliff, in natiirlichen Farben, deren 
1ntensitat mit zunehmender 1nkoh
lung abnimmt. Mit zunehmender 
1nkohlung, besonders nach dem 
1nkohlungssprung (Gaskohle-Fett
kohle) sind Farberscheinungen nicht 
mehr zu beobachten. Die Protobitu
mina werden immer blasser und ver
lieren auch ihr Relief. Bei starker 
inkohlten Fettkohlen sind sie ohne 

Abb.326. Mattkohle aus Aachener Anthrazit. Links Hellfeld, trocken; O"ll'mmerSl'Onnl'chtmehrwahrzuneh-
rechts Olimmersion, Nic. +. Bei a Makrosporen. Vergr.lOOmal. 

men; sie weisen jetzt sogar ein nega
tives Relief auf (JONGMANS und KOOPMANS 1931). Bemerkenswert ist in diesem Zusam
menhang, daB zwischen Verblassung der Protobitumina infolge fortschreitender 1nkohlung 
und der Methanbildung und damit auch der Schlagwetterfiihrung der Floze gewisse Be

b 

Abb. 327. K6rnerallschliff verschieden illkohlter Kohlell. Schwarz: 
Harzeinbettllngsmasse. a Gasflammkohle; b untere Fettkohle; 

c Anthrazit. Olimmersion. Vergr. 176mal. 

ziehungen bestehen (HOFFMANN 1935). 
1m Bereiche der EB- und Magerkoh

len sind die Protobitumina auch bei Ver
wendung von Olimmersion nicht mehr 
festzustellen. Hier hilft neben der Atzung, 
die umstandlich durchzufiihren und bei 
feinkornigen Praparaten nicht anzu
wenden ist, nur die Heranziehung von 
polarisiertem Licht (HOFFMANN - JENK
NER 1932, KUHLWEIN-HoFFMANN-KRUPE 
1934, HSIEH 1930). Abb. 326 zeigt links 
das Hellfeldbild eines Aachener Anthra
zites von vitrischem Aussehen. Wird der 
Schliff dagegen bei gekreuzten Nikols 
und unter Olimmersion betrachtet (rech
tes Bild), so offenbart sich das duritische 
Gefiige. Aus der im polarisierten Licht 
kornig erscheinenden opaken Grund
masse treten deutlich Makrosporen her
vor, an denen auch noch die feinsten 
Anhangsel zu erkennen sind. 

b) An Glanzkohlen. 
Mit steigender 1nkohlung nimmt das Reflexionsvermogen des Vitrits zu. Diese 

Eigenschaft ist hervorragend zur Altersbestimmung der Kohle geeignet. Werden ver
schieden inkohlte Kohlen (STACH 1932, KUHLWEIN-HoFFMANN-KRUPE 1934) unter 
Olimmersion betrachtet, so laBt sich an Farbe und Glanz der einzelnen Vitritstiickchen 
die jeweilige Kohlenart feststellen. Das Anthrazitkorn in Abb. 327 ist bei weitem am 
hellsten, die Gasflammkohle am dunkelsten, das weiterhin sichtbare Korn aus unterer 
Fettkohle nimmt eine Mittelstellung ein. Hierdurch ist natiirlich nur eine qualitative 
Bestimmung des 1nkohlungsgrades moglich. 
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Eine quantitative Bestimmung gestattet das Spaltmikrophotometer von Leitz 
(HOFFMANN-JENKNER 1932). Nach den hiermit durchgefiihrten Messungen besitzen 
die Flammkohlen des Ruhrbezirkes ein Reflexionsvermogen von etwa 7 %, das ziemlich 
stetig auf etwa 14% bei den Anthraziten steigt. Nach neueren unveroffentlichten Unter
suchungen diirfte die 

Reflexionsmessung Tabelle 24. Ergebnisse der Flozprofilauszahlung einzelner Floze. 

auch fiir eine einwand
freie Unterscheidung 
und Einteilung von 
Braun-, Glanzbraun
und Steinkohlen ge
eignet sein, wobei aIle 
Kohlen mit einem Re
flexionsvermogen iiber 
7 % zu den Steinkohlen 
zu rechnen sind. Hier
durch waren in ein
fachster Weise samt
liche Schwierigkeiten 
behoben, die immer 
wieder bei der Klassi
fizierung der Kohlen 
auf chemischer Grund
lage auftreten. 

Wahrend an Spo
ren weniger inkohl
ter Kohlen im durch
faIlenden polarisierten 

Floz 

Gliicksburg . 
bergefrei 

Reden . 
bergefrei 

Hagen .. 
Zollverein 6 

bergefrei 
Anna 

bergefrei 
Mathilde. 

bergefrei 
Hugo 
Albert . 
Rottgersbank . 
Wilhelm 
Geitling 
Kreftenscheer 2 . 
Mausegatt 

bergefrei 
Sarnsbank . 

bergefrei 
Hauptfloz 

bergefrei 

Vitrit 

01-,0 

54,6 
55,2 
61,6 
68,6 
40,5 
36,5 
41,5 
37,5 
37,0 
23,3 
25,8 
29,8 
51,6 
37,0 
42,5 
56,1 
48,9 
69,5 
69,1 
40,3 
42,5 
58,5 
61,5 

Clarit I Durit 
Attritus 

% I % 
I 

26,5 
26,7 
10,0 
11,2 

34,5 
I 

13,0 
25,0 15,0 
28,5 I 17,5 
37,5 

I 

13,0 
37,0 12,8 
28,4 8,9 
31,3 I 9,8 
18,8 34,3 
20,4 I 5,8 

9,5 
I 

22,0 
14,0 26,0 

19,7 
27,8 

11,0 I 8,9 
10,9 I 8,9 

28,4 
29,9 

10,5 
I 

9,5 
11,0 10,0 

Uber- Brand-
gange Fusit schiefer Berge 

% % % % 

8,3 6,1 3,5 1,0 
8,4 6,2 3,5 -
6,4 8,2 3,5 10,3 
7,1 9,2 3,9 -

3,5 7,8 0,7 -

3,0 4,5 4,0 12,0 
3,0 5,0 4,5 -

4,0 3,5 3,0 1,5 
3,9 3,4 2,9 -
4,7 4,8 20,5 9,4 
5,2 5,3 22,6 -

7,3 9,2 0,6 -
2,4 7,7 12,1 --

9,5 9,0 13,0 -

8,5 4,0 5,0 -

5,9 9,1 9,2 -

5,0 4,8 13,5 -
4,6 3,1 2,5 0,4 
4,6 3,1 2,5 -
5,0 8,9 12,4 5,0 
5,2 9,4 13,0 -

4,0 5,0 7,7 4,8 
4,2 5,2 8,1 -

Licht nach REICHENBACH (1929) schwache undulose Ausloschung festzustellen ist, zeigen 
die Vitrite der Flammkohlen im Anschliff praktisch keine Anisotropie. Mit zunehmender 
Inkohlung jedoch ist eine immer starkere Anisotropie zu beobachten (HOFFMANN -J ENKNER 

Abb.328. Anisotropieeffekte im Korneranschliff eines stark inkohltcn Anthrazits. Das rcchtc Bihl ist gegcn das linke um 45' 
gedreht; trocken, Nic. + Vergr. 51mal. 

1932). Man muB annehmen, daB beim Abbau der komplizierten Kohlenwasserstoffe 
im Laufe der Inkohlung durch gerichtete Druckkrafte mehr und mehr ein Kristallgitter 
gebildet wird, das in der zunehmenden Anisotropie zum Ausdruck kommt. Durch An
wendung von polarisiertem Licht, vorteilhaft unter Verwendung von Gips- und GIimmer
plattchen, die verschiedene Farbungen, Farbintensitaten und Farbumschlage auftreten 
lassen, kann also der Grad der Anisotropie und damit der Inkohlungsgrad der betreffen
den Kohle festgestellt werden. 
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Abb.328, bei der das rechte Bild um 45° gegen das linke gedreht ist, zeigt einen 
Kornerschliff von Anthrazit unter gekreuzten Nikols. Die Helligkeitsunterschiede zwischen 
den einzelnen Kornern sind deutlich wahrzunehmen; bei der Drehung um 360 0 tritt 
viermaliges Aufhellen und Abdunkeln ein. Wesentlich geringere Effekte zeigen die Fett
kohlen, wahrend gasreiche Kohlen unter diesen Bedingungen fast gleichbleibende Hellig
keit aufweisen. 

5. Technisch-wirtscbaftliche Bedentnng der Kohlenpetrograpbie. 
Die Kohlenpetrographie hat sich schnell zu einer angewandten Wissenschaft ent

wickelt, weil in Verbindung mit ihr auch die chemischen Erkenntnisse yom Aufbau der 
Kohle vertieft werden konnten. Vor allem zieht aber die Berucksichtigung des Kohlen
gefuges weitgehende Auswirkungen auf alle Zweige der Gewinnung, Veredlung und Auf
bereitung der Kohle nach sich, weil man erst bei eingehender Beherrschung der Rohstoff
grundlage die Kohle in zweckmaBiger Weise verwerten kann. 

Ausschlaggebend fur die Bedeutung des Einflusses der Kohlengefugebestandteile 
in allen diesen Fragen ist die genaue Kenntnis ihrer physikalischen, mechanischen und 
chemischen Eigenschaften, woruber zahlreiche Beobachtungen im Schrifttu'm nieder
gelegt sind, die STACH in Kapiteln seines Lehrbuches uber die technische Eignung nach 
den einzelnen Streifenarten, wenn auch nicht erschopfend und genugend klar, wieder
gegeben hat (1935). Diese Darlegung stellt eine wesentliche Verbesserung der friiheren 
Anschauungen dar (STACH 1931). Besonders eingehend haben STUTZER und Mitarbeiter 
(1929) diese Verhaltnisse fur den Fusit behandelt. Bei betrieblichen SchluBfolgerungen 
muB aber stets beachtet werden, wie sich Mischungen der Gefugebestandteile verhalten, 
wie ihre KorngroBenzusammensetzung ist und in welchem Inkohlungszustand sie vor
liegen. Mit allgemeinen Angaben, daB sich ein bestimmter Gefugebestandteil fur 
einen besonderen Zweck gut eignet, ist wenig gedient, wenn man nicht die naheren 
Umstande kennt. Diese AuBerachtlassung hat schon oft zu ganz falscher Beurteilung 
gefuhrt. 

Die grundlegende Anwendung findet die Kohlenpetrographie zunachst in einer um
fassenden Lagerstattenforschung, wie sie in Amerika und England groBzugig betrieben wird 
(vgl. die zahlreichen Technical Papers des U.S.A.-Bureau of Mines und die englischen Fuel 
Research Papers) und im Ruhrgebiet seit einigen Jahren planmaBig eingesetzt hat. AuBer 
wichtigen geologischen Unterlagen fur die Bildungsweise der Floze, die Beurteilung von 
Flozscharungen, Klarung tektonischer Fragen durch Heranziehen mikrotektonischer 
Erscheinungen und die Flozidentifizierung auf Grund ubereinstimmenden Flozaufbaues, 
kennzeichnender Flozbanke oder des Sporeninhaltes der Floze liefern derartige Arbeiten 
eine Vergleichsmoglichkeit fur alle Floze des Grubenfeldes. Der Bergmann ist dann 
in der Lage, unter Berucksichtigung der jeweiligen Absatzerfordernisse und der floz
weisen Verschiedenheiten den Abbauplan der gegebenen Rohstoffgrundlage besser anzu
passen. Deshalb wird angestrebt, in Flozkarteien alle hierfur erforderlichen Daten zu 
sammeln. Diese mussen sich erstrecken auf Einzelheiten des kohlenpetrographischen 
Gefuges fiir Gesamtfloz und Anreicherung in Flozbanken, auf das Festigkeitsverhalten 
der Gefugebestandteile, auf die Aschenfuhrung, -verteilung und -zusammensetzung, 
weil primare und sekundar-syngenetische und epigenetische Mineralstoffe mit den Gefiige
bestandteilen wechseln, auf Verwachsungsgrad und Aufbereitbarkeit. Auf Schadstoff
gehalte wie S (LAMEK 1933) und P (LEHMKUHLER 1934, S. 381), Fe-Si-Ca ist 
besonders zu achten je nach dem Verwendungszweck. Aschenschmelzverhalten und 
Heizwerte sind zu erfassen. Die Frage der Eignung zur chemischen Nutzbarmachung 
erfordert ausgedehnte Untersuchungen in Form von Elementar- und Kurzanalysen, 
Destillationsversuchen bei Tief- und Hochtemperatur, Backvermogen, Erweichungs
verhalten, Entgasungsverlauf, Bitumenextraktion u. dgl. Alle diese Werte sind nicht 
lediglich fur die gesamte Flozkohle zu erfassen, sondern fur die betrieblich in Betracht 
kommenden Kornungen nach MaBgabe des Sortenfalles, dessen Gestaltung weitgehend 
yom Aufbau des Flozes nach kohlenpetrographisch verschiedenen Banken abhangig ist. 
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Von groBer wirtschaftlicher Tragweite ist der Kohlenzerfall. Die innere Festigkeit 
der Kohlenbestandteile und die Flozstreifigkeit beeinflussen weitgehend den Sortenfall 
und die Haltbarkeit der Sorten, damit aber auch den Erlos. Bei ungunstigem Flozgefuge 
sind besondere MaBnahmen zur Schonung der Kohle nicht lohnend. Die Druckfestig
keit ist beim Vitrit in der unteren Fettkohle mit unter 50 kg/cm2 am geringsten, in der 
Flammkohle mit uber 200 kg/cm2 am hochsten, wahrend Fettkohlendurite auch schon 
solche Festigkeit aufweisen, die sich in Duriten der Flammkohle noch wesentlich steigert. 
Welche Werte zwischen 400 und 900 kg/cm2 sich hier einstellen, bangt namentlich von 
der Protobituminapackung abo Fur Sturz- und Abriebsfestigkeiten ergibt sich dieselbe 
Reihenfolge. Die Veranderungen mit wechselndem Abbaudruck geben wichtige Hin
weise fur die Sortenfallverschiebung bei entsprechender Betriebsweise. Durch diese 
Studien wird angestrebt, den endgultigen Sortenfall dem natiirlichen Kornfall moglichst 
weitgehend zu nahern. In vielen Fallen konnte durch Flozprofilaufnahmen und Zerfall
studien schon nachgewiesen werden, welche Flozbanke vorwiegend in die einzelnen Sorten 
geraten, deren Beschaffenheit dem jeweiligen Kohlengefiige entsprechend beeinflussend. 
Nach diesen Ergebnissen geraten duritisch-claritische Mattkohle vorwiegend in Stucke 
und Grobnusse, weniger dicht gestreifter Clarit in Feinnusse und Feinkohle, zermurbter 
Vitrit und sproder Fusit in das Feinstkorn. 

In der Kohlenveredlung haben die kohlenpetrographischen Erkenntnisse besonders 
die Verbesserung der Koks- und Brikettbeschaffenheit gefordert, ferner der Verwendung 
der Kohle bei der Treibstoffversorgung und fur Sonderzwecke den Weg bereitet. Bei 
der Verkokung kommt es vor allem auf die richtige Mischung backender und inerter 
Bestandteile an, von denen letztere durchaus nicht gasarmere Fremdkohle zu sein 
braucht, sondern in der Regel als Matt- und Faserkohle durch Anreicherung in bestimmten 
Sorten aus dem eigenen Vorkommen bereitgestellt werden konnen. Bei geeigneter Aus
wahl und Mischung der Kokskohlen laBt sich selbst noch aus sehr gasreichen Kohlen 
ein hochwertiger Koks erzeugen, vorausgesetzt, daB der Vitrit nicht zu gering inkohlt 
ist. Festigkeit, Rissigkeit, Gefiige, Verbrennlichkeit des Kokses lassen sich in der 
Weise weitgehend beeinflussen, so daB man bestimmte metallurgische Kokse herzu
stellen vermag, die man durch besondere Aufbereitung der Kokskohle fiir Sonder
zwecke auch arm an P und S halten kann (KUHLWEIN 1935). Zur Koksverfestigung 
muB das inerte Material besonders fein verteilt, also weit genug gemahlen sein. 

Bei der Schwelung werden im Gegensatz zur Verkokung oft gute Schwelkokse erzielt, 
wenn die nicht schmelzenden Kohlenbestandteile grober vorliegen, weil bei zu feinem 
Korn eine groBere Oberflache abzubinden ist, wofur bei der geringeren Schweltemperatur 
nicht ausreichendes Kohlenbitumen beim Erweichen verfugbar ist. 1m ubrigen erfordert 
hohe Ausbeute an Nebenprodukten - namentlich Teer - beim Schwelen sorgfaltige 
Kohlenauswahl, wobei zu bedenken ist, daB bei den in Betracht kommenden gasreichen 
Kohlen Vitrit reicher an Sauerstoff, Mikrinit, Semifusinit und Fusinit reicher an Kohlen
stoff, und Exinit (Protobitumina) reicher an Wasserstoff sind (KUHLWEIN 1935). 

Schwelkoks kann gewissermaBen als "fester Treibstoff" fur Fahrzeuggeneratoren 
und Dampftriebwagen angesehen werden. 

Fur die Hydrierung durften sich ebenfalls die schwelwurdigsten Kohlen am besten 
eignen, so daB fusitische Bestandteile tunlichst abzuscheiden sind. Ebenso wird das 
FlieBkohlenproblem nur in enger Verbindung mit der Kohlenpetrographie zu losen sein. 

Dies leitet uber zu allen Verwendungsgebieten aschenarmer Kohle, wobei in den 
einzelnen Fallen wechselnde Anforderungen gestellt werden, die sich von Hydrierkohle 
uber Treibkohle zur Elektrodenkohle steigern je nach der Natur der Asche. Aschen
gehalte von unter 1 % lassen sich selbst bei besten Aufbereitungsverfahren nicht erzielen, 
wenn nicht von entsprechend reiner Kohle ausgegangen wird, so daB hier bei den engen 
genetischen Beziehungen zwischen Asche und Gefugezusammensetzung nur unter Zuhilfe
nahme des Mikroskopes erfolgreich gearbeitet werden kann. Dann lassen sich bei 50-70% 
Ausbringen Aschengehalte von 0,7% erreichen (KUHLWEIN 1934). 

In der Brikettierung war die Einstellung auf ein optimales Korngemisch und die 
Ausscheidung fusitreichen Feinstaubes von einer Steigerung der Brikettgute und 
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Verbilligung der Selbstkosten durch Pechersparnis begleitet .. Bei der neu aufkommenden 
bindemittellosen Verpressung ist das Kohlengefiige noch wichtiger, weil hiervon Hohe 
des PreBdruckes, Verformbarkeit, Dichte und Festigkeit der PreBlinge sehr stark abhangen. 

Wesentlich sind in grubensicherheitlicher Hinsicht auch die iiber Flozausgasungen 
angestellten Beobachtungen, deren AusmaB vom Flozgefiige und Erhaltungszustand 
bedingt ist. Oberhalb des Inkohlungssprunges gast die Mattkohle starker als die Glanz
kohle aus; unterhalb kehren sich diese Verhaltnisse um (HOFFMANN 1935). 

Zur Bereitstellung jeweils fur einen bestimmten Veredlungsvorgang geeigneter Aus
gangskohle sind Umstellungen und andere Verfahren in der Kohlenaufbereitung in Be
tracht zu ziehen. 

Hierher gehoren: 
Mischung oder Getrennthalten der verschiedenen Floze unter Tage bzw. in der Sepa-

ration und Wasche. 
Einrichtung mehrerer Wascheabteilungen. 
Unterteilung der Feinkohlenaufbereitung in: 
Trockenaufbereitung der groberen, vorwiegend inerten Feinkohle, 
NaBwasche der feineren vitritreichen Feinkohle, 
Ausbau der Feinstkornaufbereitung fur Staub und Schlamm. 
Die Staubabscheidung ermoglicht bei stufenweiser Anordnung Aushalten eines fusit

reichen Feinststaubes, wahrend beim Schlamm durch Selektivflotation ein Fusitkonzen
trat abgetrennt werden kann, was auch bei Ausdehnung der Schlamm-Siebaufberei
tung auf 60-90 Mikron zu ermoglichen ist. Aus groberem Korn lassen sich Glanz
und Mattkohlenanreicherungen durch elastische Zerkleinerung und anschlieBende Sieb
zerlegung gewinnen, so daB man also schon von einer kohlenpetrographischen Aufberei
tung sprechen kann (LEHMANN-HoFFMANN 1931), die in dem MaBe wie seitens der Kohlen
veredlung Anforderungen gestellt werden, an Bedeutung gewinnen wird. Die Erkenntnis, 
daB die in der uneinheitlichen Kohlensubstanz liegenden stofflichen Moglichkeiten weit
gehend ausgenutzt werden miissen in enger Zusammenarbeit zwischen Petrographie, 
Chemie und Aufbereitung, hat sich iiberall durchgesetzt. 

VIII. Abschnitt. 

Uberblick fiber Bildungsraum und Bildungsgeschichte 
der flozfuhrenden Ablagerungen. 

A. Der Bildungsraum des Rnhroberkarbons. 
tiber den Bildungsraum der Rheinisch-Westfalischen Steinkohlenablagerung herrschen 

recht verschiedenartige Vorstellungen (vgl. insbesondere LEHMANN 1919/20, BORN 
1921/27, BOTTCHER 1925/27/31, STILLE 1926/29, BARTLING 1927, KOSSMAT 1927, OBERSTE
BRINK 1929/33, HAARMANN 1930, SCHOLTZ 1930, v. BUBNOFF 1930/32, STACH 1932, 
HAHNE 1933, KELLER 1933/34, CLOOS 1936, QUIRING 1936 und KELLER 1937). 1m Hinblick 
auf die grundlegende Bedeutung der Anschauungen STILLEs und seiner Schiiler sei von 
diesen ausgegangen. Ihre Vorstellung gipfelt darin, daB die Ablagerungen des Ruhr
karbons eng an die subvariszische ("subrhenidische") Vortiefe gekniipft sind, die nach 
der in der sudetischen Phase der variszischen Orogenese erfolgten Faltung der inneren 
Gebiete des variszisch-armorikanischen Bogens an ihrem AuBensaume infolge epirogene
tischer Bewegungen als langgestreckte schmale Randzone in die Tiefe gesunken ist. 

Fragen wir nach den Grenzen dieses Gebietes, so laBt sich zunachst tiber den Nordrand der variszischen 
Vortiefe noch nichts mit Bestimmtheit aussagen. Bringen doeh die uns heute bekannten ni.irdliehsten Auf
schltisse des Karbons nur den Stand unserer heutigen Kenntnis zum Ausdruek. Ganz allgemein ist als ni.ird
Hehe Begrenzung der Stidrand Palaoeuropas anzusehen, des flaehen, kaledonisch gefalteten Gebietes im N, 
tiber das das Meer transgredierte. Hi.ichstwahrscheinlich Hegt die imLaufe der Oberkarbonzeit immer mehr nach 
N vorrtickende Grenze noch sehr weit ni.irdlich (KELLER 1932), was schon aus der Tatsache hervorgeht, da& 
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alIein das Osnabriicker Karbon noch rd. 2500 m Machtigkeit umfaBt, selbst wenn dort nur mehr die hochsten 
Stufen des Westfalischen (C und D) entwickelt sein solIten. Da auBerdem hier die Schichten des Karbons 
hochstens noch ganz schwach variszisch gefaltet sind, befinden wir uns nach STILLE (1929) bei Osnabriick 
zwar noch innerhalb der subvariszischen Vortiefe, aber schon ziemlich auBerhalb des Einwirkungsbereiches 
der variszischen Faltung. Unsere Kenntnis von der Nordgrenze der Saumtiefe beschrankt sich daher mangels 
von Aufschliissen vorlaufig auf den tiefsten Teil der Saumtiefenfiillung zur Zeit des oberen Namurs (KELLER 
1937 Abb. 1 und 2). 

Ebensowenig kann der Siidrand der Saumtiefe scharf erfaBt werden. Er wird zwar ganz allgemein im 
S durch das gefaltete und langsam aufsteigende variszische Gebirge gebildet, doch diirfte aus der im Ruhr
bezirk von NW nach SO zunehmenden Schichtenmachtigkeit des Westfals hervorgehen, daB die groBte Tiefe 
der Sammelmulde friiher weiter im S gelegen hat, d. h., daB Schichten des Oberkarbons noch ausgedehnte 
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Abb.329. Palaozoischc Faltungs- und Sedimentationsphasen der deutschen Gebirge. Nach H. STILLE. 

Gebiete des Nordrandes des heutigen Rheinischen Schiefergebirges iiberlagert haben, die heute wieder abge
tragen sind. Moglicherweise war noch das Gebiet der Liidenscheider Mulde bis an den Rand des Ebbesattels 
mit oberkarbonischen Schichten erfiillt. STILLE (1927) und KELLER (1937) verlegen das Siidufer der Saum
tiefe sogar bis in die Gegend von Siegen. 

Versuchen wir nun, von der Bildungsgeschichte der zur Zeit des oberen Namurs nach 
KELLER ungefahr 100 km breiten subvariszischen Saumtiefe und ihrer Sedimentfiillung 
ein Bild zu gewinnen. Nach volliger Abtragung und Einebnung der von den britischen 
Inseln tiber die Ardennen, Harz und Vogtland bis Bohmen reichenden, aIten, kaledonischen 
Falten treten zur Devonzeit drei verschiedene Ablagerungsraume (s. Abb. 329) in Er
scheinung: der "Old Redtrog", der schon zu silurischer Zeit bestehende "Nordtrog" 
und der von ihm durch das kristalline Innenvariszikum getrennte stideuropaische "Zentral
trog" (s. Abb. 329, b). In dem schnell sinkenden und sich verbreiternden "Nordtrog" 
kommen von den insgesamt weit tiber 7 km machtigen, vorwiegend marinen Sedimenten 
der Trogftillung zunachst die Schichten des Devons sowie spater - bei Verlangsamung 
der Abwartsbewegung - die Schichten des Unterkarbons (Dinant) zur Ablagerung. 
Zur Zeit der sudetischen Faltungsphase wird der stidliche Teil der Trogsedimente zu dem 
zum variszischen Bogen (bzw. dem Subrhenidikum) gehorenden Rheinischen Schiefer
gebirge gefaltet, wahrend sein nordlicher Teil von der nach N wandernden Faltung noch 
nicht erfaBt wird. In unmittelbarem AnschluB an die Faltung setzt sich an der Stelle 
des zwischen dem variszischen Ge birge und dem V orlande (Palaoeuropa) gelegenen 
alten Nordtroges als Folge epirogenetischer Bewegungsvorgange die Senkung energisch 
fort. Hierbei entsteht neu die "subvariszische Vortiefe", die als unmittelbare Nach
folgerin des alten Nordtroges in ihrer Eigenschaft als sakular sinkender Raum mit ihm 
eine genetische Einheit bildet, also besondern Gesetzen, wie sie LEHMANN (1919) fordert, 
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nicht unterliegt. Sie wird zur Zeit des unteren und mittleren Oberkarbons durch die 
gewaltigen Schuttmengen, die wahrend des Namurs und Westfals vom Gebirge durch 
breite, zunachst nordwarts (s. Abb. 1 und 2 bei KELLER 1937) und dann siidlich stromende 
Fliisse in die Saumtiefe hineingefiihrt werden, ausgefiillt. Hierbei legen sich die Ablage
rungen des flozfiihrenden Oberkarbons nach Nimmer weiter transgredierend auf den Siid
abfall des langsam sinkenden Vorlandes (Palaoeuropa) (s. Abb. 329, d). Die gesamten floz
fiihrenden Schichten bilden den heutigen paralischen nordwesteuropaischen Kohlengiirtel. 

In dieser Saumtiefe steht in der Zeit des unteren Namurs iiber dem nach S absinkenden 
Untergrund noch das Meer, und zwar als Teil des Mittel- und Westeuropa bedeckenden 
Ozeans. Daher sind die Gesteinsablagerungen dieser Zeit noch vorwiegend mariner Natur. 
Erst im weiteren Verlauf des oberen Namurischen, d. h. zur Zeit des Flozleeren, zieht 
sich das Meer nach wiederholten Oszillationen allmahlich aus der Vortiefe zurUck, und das 
Wasser wird durch die vom alten Gebirge im S herabkommenden Fliisse ausgesiiBt. 

Auf dem vom Meere befreiten und nun schnell sinkenden, ± gegliederten Untergrund 
dieser im Verhaltnis zu ihrer Langenerstreckung schmalen Vortiefe lagert sich - in 
gewisser Beziehung der "alpinen Molasse", wenn auch mit weit feinerer Kornung als 
die grobe Molasse, vergleichbar (STILLE 1933, KELLER 1936) -, der Schutt der alteren 
Randgebirge in konkordanter Folge in Form von klastischem Material (Schiefertone, 
Sandsteine, Konglomerate) abo Seine bis rd. 4000 m (Flozleeres + westfalisches Kar
bon) [bzw. bis rd. 6500 m (Flozleeres + westfalisches Karbon + Osnabriicker Karbon)] 
betragende Schichtenmachtigkeit legt von der Tiefe der Abwartsbewegung dieses Troges 
Zeugnis ab, die der Gesamthohe der Abtragung der ± allmahlich aufsteigenden Gebirge 
entsprechen diirfte. 

N ur gelegentlich und in immer groBer werdenden Zeitabschnitten stoBt das Meer 
bei starkeren Senkungen wieder vor und schlagt geringmachtige Sedimente nieder, wie 
die Cephalopoden und andere marine Reste fiihrenden marinen Zwischenschichten des 
Namurs und Westfals beweisen, bis Auffiillungen und langsame Hebungen infolge all
mahlichen Aufsteigens des sich im S aufwolbenden Gebirges das Meer zum Riickzuge 
zwingen und die Vorbedingungen fiir limnisch-terrestrische Verhaltnisse schaffen. Nur 
noch einmal, im oberen Westfal, zur Zeit der Bildung des Agirhorizonts - wahrscheinlich 
zum letztenmal - iiberschreitet das Meer das Gebiet. Dabei miissen wir uns von der 
Vorstellung frei machen, daB es sich hier urn katastrophale Ereignisse gehandelt hatte. 
Vielmehr miissen die marinen VorstoBe verhaltnismaBig ruhig verlaufen sein. Lassen 
sich doch meines Wissens an keiner Stelle, insbesondere nicht an den von marinen 
Schichten iiberlagerten Flozen, ausgepragte Erosionserscheinungen nachweisen. 

1st zu Beginn des Oberkarbons, d. h. wahrend der Zeit des Flozleeren, die Senkung 
des Troges eine standige gewesen, so setzt mit der Ablagerung der flozfiihrenden Schichten 
eine von relativen Ruhepausen unterbrochene Senkung ein, die von einer rhythmischen 
Sedimentation begleitet ist. In Zeiten der Ruhe siedelt sich auf dem vom Wasser fast 
freien, aber keineswegs durchweg ebenen Untergrunde der ausgedehnten Niederungen 
iippig wachsende Vegetation an, die auf langsam sinkendem Saumtiefenboden zu von 
Seen und Wasserlaufen durchzogenen Niederungsmooren, den Urmooren der Floze, 
fiihrt (s. Titelbild). Sie wachsen solange, als sich Pflanzenwachstum und Senkung des 
Troguntergrundes die Waage halten. Geht die Abwartsbewegung in ein so schnelles 
Tempo iiber, daB das Wachstum der Moore mit der Senkung nicht mitkommt, so stirbt 
ihre Pflanzenwelt infolge Hochsteigens des Grundwassers, gelegentlich auch infolge 
Uberflutung durch das Meer sowie durch Uberschiittung mit den von den randlichen 
Hochgebieten zugefiihrten Sedimenten iiber der Wasserlinie abo Erst nach Auffiillung 
des durch ruckweise Absenkung entstandenen Tiefs ist bei wieder eintretender Ver
langsamung der Senkung die Moglichkeit einer neuen, ausgedehnten Moorbildung gegeben, 
deren AbschluB wieder zu einem neuen Sedimentationszyklus AnlaE gibt. Dieser in seinen 
tieferen Ursachen noch nicht eindeutig geklarte Senkungsrhythmus mit seinen zahlreichen 
ruckweisen Abwartsbewegungen macht die bekannte, weit iiber 100mal wiederkehrende 
regelmaBige Wechsellagerung verhaltnismaBig diinner Kohlenfloze mit weit machtigeren 
terrestrischen Zwischensedimenten verstandlich. 
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FUr das Werden des Flozkorpers sind die Ergebnisse neuerer Untersuchungen von Bedeutung. Wie 
aus den Arbeiten von HOFFMANN (1933) hervorgeht, wird die Mehrzahl der Fliize (rd. 75%) vom Liegenden 
zum Hangenden mattkohlenreicher, aber glanzkohlenarmer. Dabei ist besonders bemerkenswert, daB das 
Flozprofil in rd. 50% der untersuehten FaIle zu unterst mit einer ± machtigen Glanzkohlenlage (im weitesten 
Sinne) einsetzt. Jedenfalls sind reine Faulschlammbildungen am Liegenden verhaltnismaBig selten. Sapropel
arlige Duritlagen beginnen meist erst etwas hoher und finden starkste Entwieklung in der Mitte bzw. nach 
dem Hangenden der Floze zu, wo sie ortlieh dureh Kennelkohlenlagen vertreten sind. Stellenweise wird 
das unmittelbare Hangende des Fliizes wieder glanzkohlenreieher bzw. besteht aus Brandsehiefer. Man kann 
daher HOFFMANN zustimmen, wenn er auf Grund des Fehlens der Faulsehlammbildungen und des Auftretens 
von Humusbildungen am Liegenden der Fliize zum Ergebnis kommt, daB die Urmoore der Steinkohlenzeit 
im allgemeinen nieht dureh Verlandung offener Wasserflaehen entstanden sind, wie man fruher in An
lehnung an die Ansichten von H. POTON!]; annahm. Man wird sich vielmehr vorstellen mussen, daB die Moor
bildung vorwiegend auf ± trockenem, grundwassernahem Untergrunde mit einer Landpflanzenbesiedlung 
eingesetzt hat, deren Material infolge starker Niederschlage im Bildungsraum zu einem Flachmoor wurde. 
Infolge spater eingetretener beschleunigter Senkung ging das Flaehmoor in ein Flachsumpfmoor uber 
(s. Titelbild), bis zum SchluB infolge noch schnelleren Sinkens das ganze Moor vollig unter Wasser geriet. 

DemgemaB stellen die Fliize zwar die relativen Stillstandslagen in der rhythmischen Sedimentations
folge der variszischen Vortiefe dar, kennzeichnen aber, absolut genommen, den Zeitpunkt des Beginns einer 
etwas schnelleren Absenkung des Troguntergrundes, der durch eine noch schnellere Senkung nach AbschluB 
der Flozbildung abgelost wurde. 

Erst nach Ablagerung der gesamten Schichten des Oberkarbons (einschlieBlich der 
Flammkohlenschichten) greift die variszische Faltung wahrend der sog. "asturischen 
Phase" der variszischen Orogenese auch auf das Gebiet der subvariszischen Vortiefe 
tiber und faltet die hier entstandenen Ablagerungen gewissermaBen untermeerisch, 
d. h. ohne daB sich ein morphologisches Gebirge herausbildet. Der in dem letzten Teil
bilde (e. "Asturische Faltung") der Abb. 329 zum Ausdruck gekommenen Auffassung 
STILLEs von den hoch herausragenden subvariszischen Ketten mochte ich mich daher nicht 
anschlieBen. Mit Eintritt dieses Ereignisses miissen die Senkungsvorgange der Vortiefe ihr 
Ende gefunden haben, denn es fehlen in diesem Gebiete vollig die aus anderen Kohlen
bezirken, wie z. B. Saarbrticken und Niederschlesien, bekannten Ablagerungen des obersten 
Oberkarbons, des Stefans. Anscheinend ist infolge der asturischen Faltung dem Boden 
die weitere Faltungsfahigkeit genommen, da sich die spateren Phasen der variszischen 
Gebirgsbildung (die "saalische" und die "pfalzische") lediglich in der Zerlegung der 
entstandenen Faltenstrange durch Briiche auszuwirken scheinen. 

Uber die bei der Bildung des Ruhrkarbons in der subvariszischen Vortiefe sich ab
spielenden Einzelvorgange, insbesondere aber iiber die dem Aufbau der verschiedenen 
Schichtenstufen zugrunde liegenden Ablagerungsverhaltnisse, wie sie z. B. HAHNE (1933) 
ftir die kleine Indemulde dargestellt hat, stehen wir angesichts des Umfanges des Unter
suchungsgebietes erst im Anfange der Erkenntnis. Wir verdanken Beitrage dazu unter 
anderem KELLER, der 1930 stratigraphisch-fazielle Untersuchungen der Magerkohle in 
der Gegend von Essen und Witten anstellte und sich 1934/37 mit den stratigraphisch
palaogeographischen Verhaltnissen an der Grenze Namur-Westfal beschaftigte. Aus diesen 
Arbeiten ergibt sich zunachst (s. KELLER 1934 Abb. 2 und 3), daB wahrend der Ablagerung 
der Schichten des Oberkarbons die Achse der subvariszischen Saumtiefe parallel zum 
Streichen als Folge groBtektonischer Verbiegungen immer weiter nach N gewandert ist. 
Dadurch befinden sich die hOheren Stufen des Westfals, die das altere Vorland trans
gredierend tiberlagern (wenn auch Diskordanzen nicht nachweisbar sind) schon auBerhalb 
des eigentlichen subvariszischen Faltungsfeldes. Bemerkenswert ist unter anderem auch, 
daB der Ubergang des Flozleeren (unteres Namur) zur Magerkohle (oberes Namur) durch 
den Wechsel von feinkornigem zu mehr grobkornigem, klastischem Material gekenn
zeichnet wird, eine Erscheinung, die wohl auf Anderung der Gefalleverhaltnisse bzw. auf 
epirogene Bewegungen der das Material liefernden Hochgebiete zurtickzuftihren ist. 

Nahere Untersuchungen iiber die Bildungs- und Ablagerungsverhaltnisse der hoheren 
Zonen des Oberkarbons liegen - mit Ausnahme der von OBERSTE-BRINK bearbeiteten 
un teren Fettkohlenschich ten - noch nicht vor. Seine Feststellungen, die sich im 
allgemeinen mit meinen Beobachtungen decken, lassen vorlaufig nur die Hauptlinien 
der Sedimentationsvorgange erkennen, die wahrend der verschiedenen Zeiten der Trog
fiillung unregelmaBig erfolgt zu sein scheinen. Wahrend die Senkung des Untergrundes 
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zur Zeit der Ablagerung der oberen Magerkohlenschichten noch fast durchweg 
gleichmaBig verlauft, zeigen sich schon zur Zeit der EBkohlenschichten Verschieden
heiten im SenkungsausmaB sowohl innerhalb einzelner Teile als im Raume des gesamten 
Troggebietes. Sie auBern sich darin, daB die Gesamtschichtenmachtigkeit in Richtung von 
W nach 0 von rd. 500 m auf rd. 400 m abnimmt. Demgegentiber ist in der Fettkohlen
zeit - abgesehen von einer Reihe von Sondererscheinungen, die auf einen Zusammen
hang der Senkungsvorgange mit groBen querschlagigen Storungen, und zwar insbesondere 
des Quartus, hinzuweisen scheinen (OBERSTE-BRINK 1933) - eine deutliche Zunahme 
der Senkung des Beckenbodens in der Richtung von NW nach SO zu beobachten, die 
in einem Anschwellen der Fettkohlenschichten (Floz Sonnenschein bis Floz Katharina) 
von rd. 450 m an der Lippe auf rd. 650 m bei Langendreer-Dortmund in Erscheinung 
tritt. Auch wahrend der Gas- und Gasflammkohlenzeit bleibt in der Hauptsache 
die Zunahme der Senkung in Richtung von NW - SO bestehen. Sie ergibt sich aus der 
Tatsache, daB die Schichtenmachtigkeit zwischen Floz Katharina und Floz Agir sich 
von der Linie Dinslaken-Dorsten bis zur Linie Duisburg-Gladbeck-Recklinghausen urn 
100 m, d. h. von 750 auf 850 m erhoht. 

In Verbindung mit der auffallenden Anderung der Fazies der Gesteine in den unteren 
Fettkohlenschichten, die von sehr sandsteinreichen Gesteinen im NW in immer schiefer
tonreichere im SO tibergehen (s. Abb. 58), gelangte OBERSTE-BRINK zu der Auffassung, 
daB das Sammelbecken des rheinisch-westfalischen Oberkarbons, dessen Tiefstes auf 
dem Nordrand des variszischen Gebirges gelegen, seine Gesteinskomponenten - zu
mindestens wahrend des Westfals - aus dem NW erhalten habe. 

B. Sedimentation und Faltung. 
Nur wenige Fragen aus dem groBen Arbeitsgebiet der tektonischen Geologie haben im 

letzten Jahrzehnt Geologen und Bergleute so bewegt, wie die Frage, ob das gefaltete 
Ruhrkarbon der subvariszischen Saumtiefe das Ergebnis einer einmaligen Druckbean
spruchung nach Ablagerung der gesamten Schichten des Karbons, oder eines wahrend 
der ganzen Dauer des Schichtenabsatzes wirksam gewesenen Faltungsvorganges ist; mit 
anderen Worten, ob Faltung und Sedimentation gleichzeitige Vorgange sind. Der groBe 
Umfang dieses auch heute noch im Vordergrunde des Interesses stehenden Problems 
(vgl. unter anderem LEHMANN 1919/20, BOTTCHER 1925/27/31, BARTLING 1927, KELLER 
1928/29/30/31/33, HAARMANN 1927/30, STACH 1932, OBERSTE-BRINK 1929/30/33) erlaubt 
es mir nur, mich mit den wesentlichsten Grunden und Gegengrunden der Hauptver
treter der gegeneinander stehenden Anschauungen auseinanderzusetzen. 

Bekanntlich hat LEHMANN in seiner 1919 im "Gltickauf" erschienenen aufschluB
reichen Arbeit tiber "das Niederrheinisch-Westfalische Steinkohlengebirge als das Ergebnis 
tektonischer Vorgange in geologischen Trogen" versucht, das Faltungsproblem neu zu 
deuten. Ausgehend von den bei der Pingenbildung tiber unterirdischen bergbaulichen 
Hohlraumen in der Trogmitte beobachteten Pressungen als Ausgleichserscheinungen 
gegentiber den an den Trograndern festgestellten Zerrungserscheinungen, vertrat er die 
Ansicht, daB sich auch die in der subvariszischen Saumtiefe abgelagerten Sediment
schichten nebst den zwischengelagerten Flozen als Folge eingetretener Senkung standig 
weiter gefaltet hatten. Mit anderen Worten: Faltung und Sedimentation sind nach ihm 
gleichzeitige Vorgange. Zu ganz ahnlichen Vorstellungen gelangte spater BOTTCHER (1925) 
bei seinen Untersuchungen der Tektonik der Bochumer Mulde. Er stellte wohl als erster 
fest, daB die Intensitat der Faltung des Ruhrkarbons mit der Teufe zunimmt, derart, 
daB die flachen Karbonmulden hoherer Horizonte nach der Tiefe in immer scharfer aus
gepragte Falten tibergehen (sog. primare Diskordanz) und folgerte weiter, daB sie - sich 
nach der Teufe immer weiter verstarkend - auch den archaischen Untergrund erfassen. 
Gleichzeitig stellte er fest, daB sehr haufig gleiche Schichtenfolgen auf den Satteln nicht 
nur geringere Machtigkeiten als in den Mulden besitzen, sondern daB ihre Schichtenmachtig
keiten im Muldentiefsten stellenweise sogar so stark anschwellen konnen, daB sie z. B. 
in den Magerkohlenschichten urn rd. 1 m auf 16 m anwachsen (sog. Faltungstiefenstufe). 
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Uberdies glaubte er annehmen zu konnen, daB das AusmaB der wahrend der Faltung 
als Auswirkung der Druckerhohungen entstandenen UberEchiebungen nach dem Hang
enden zu geringer wird. In diesen FeststellungEn sah er den Beweis fiir seine An
schauung, daB Ablagerung und Faltung in der subvariszischen Saumtiefe Rheinland
Westfalens gleichzeitig erfolgt sind, d. h., daB sich die abgelagerten Karbonschichten 
schon wahrend der Sedimentation des Karbons im Troge falteten. Dabei stellte er sich 
weiter vor, daB die heute vorhandenen Hauptsattel und -mulden sich schon bei den ersten 
Faltungsvorgangen zu Beginn der Magerkohlenzeit im Troge gebildet hatten und bis zur 
Gesamtausfiillung der Sammelmulde nach Richtung und Lage bestehen blieben, derart, 
daB sich in den Mulden standig mehr Sediment als auf den Satteln abgelagert habe, daB 
sich also im AnschluB an die nach der Bildung eines jeden Flozes einsetzende, schwache 
Faltung der sedimentierten Schichten infolge Pressung im Troge immer wieder dieselben 
Sattel und Mulden 
herausge bildet hatteil. 
Das auf Grund seiner 
Vorstellungen vonihm 
entworfene Profil der 
Falten des Ruhrkar
bons (s.Gliickauf 1925, 
S. 1192) gipfelt darin, 
daB jede Hauptmulde 
nach der Teufe in eine 
tiefausgezogene Spitz
mulde auslauft, die 
in der Emscher-Mulde 
schon eine Tiefe von 
iiber 9000 m erreichen 
wiirde. 

Wenn auch die 
Richtigkeit der noch 
an vielen anderen Stel

Abb. 330. Raumbild des westlichen Teiles der Essener Hauptmulde, das die Zunahmc del' 
Faltung nach der Tiefe zeigt. Umgez. nach BARTLING 1927. 

len des Ruhrbezirkes - wenn auch durchaus nicht iiberall - zu bestatigenden Beobach
tungen BOTTCHERS beziiglich der Zunahme der Faltungsstarke nach der Tiefe und der 
Feststellung einer - allerdings sehr verschieden starken - Zunahme der Schichtenmach
tigkeit in den einzelnenMulden gegeniiberden Sattelflankennichtzu bezweifelnist, so haben 
die fiir diese Erscheinungen gegebenen Begriindungen BOTTCHERS doch starke Widerspriiche 
hervorgerufen (s. unter anderem WUNSTORF 1927, KELLER 1928/32, OBERSTE-BRINK 
1929/33 und v. BUBNOFF 1931). Von bekannten deutschen Geologen hat sich seiner Auf· 
fassung vorbehaltlos keiner angeschlossen, wahrend unter anderen BARTLING (1927), 
HAARMANN (1930) und STACH (1932) seiner Ansicht wenigstens teilweise beigetreten sind. 

BARTLING sah - unter Hinweis auf die aus den grundriBlichen Verhaltnissen der 
Grenzflache des flozfiihrenden und flozleeren Karbons im Ausgehenden der westlichen 
Muldenschliisse nicht zu bestreitenden starken Faltung des Untergrundes - die Haupt
ursache der Gleichzeitigkeit von Ablagerung und Faltung der Schichten in dem starkeren 
Sinken der Saumtiefe in den Mulden als auf den Sattelgebieten (s. Abb. 330). Aber 
auch BARTLING gelangte aus der Betrachtung des gesamttektonischen Bildes, insbe
sondere der stark gefalteten, bekannten Hauptiiberschiebungen, zu der Anschauung, 
daB die Entstehung des gesamten Faltenbildes nicht lediglich durch den Senkungsvor
gang im Troge gedeutet werden kann, sondern daB gleichzeitig auch einem seitlichen 
Druck maBgebender EinfluB zugebilligt werden muB. 

Ich mochte dazu noch darauf hinweisen, daB man von einer strengen GesetzmaBigkeit 
der Faltungszunahme, wie sie eine kontinuierliche Faltung im Troge erfordern wiirde, nicht 
gut reden kann. Sie ist namlich tatsachlich nicht iiberall vorhanden. So macht KELLER 
(1932) mit Recht darauf aufmerksam, daB ausweislich der bergbaulichen Aufschliisse 
der Faltungsgrad von der verschieden groBen Faltbarkeit der Schichten abhangig ist, 
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und daB gerade die starren Gesteinsbanke der unteren Magerkohlenschichten, wie z. B. 
der Sengsbankzone, in den Mulden des Ausgehenden des Fl6zfiihrenden zwischen Herdecke 
und Schwerte, im Gegensatz zu den nach der Bi:iTTcHERschen Theorie geforderten steilen 
und spitzen Duten, vielfach eine sehr flache Faltung zeigen. Dabei dad nicht vergessen 
werden, daB die bei der angeblichen Gleichzeitigkeit von Ablagerung und Faltung ent
standenen intrakarbonischen bzw. intrawestfalischen Faltungen im Troge auch zu ± 
starken Winkeldiskordanzen (nicht den gew6hnlichen Erosionsdiskordanzen) gefiihrt 
haben muBten, Erscheinungen, wie sie z. B. durch v. BUBNOFF (1931) fur das nieder
schlesische Revier als Folge schwacher Faltungen wahrend der Sedimentation unter 
Tage nachgewiesen worden sind. Derartige Diskordanzen habe ich aber bislang noch 
an keiner Stelle uber oder unter Tage feststellen k6nnen. Sie sind aber auch von 
keinem anderen Beobachter, auch nicht durch BOTTCHER, bekannt geworden. Meines 
Erachtens k6nnen die nachgewiesenen, 6rtlich vorhandenen Machtigkeitsunterschiede 
gleicher Schichtengruppen auf Satteln und Mulden nicht als Beweis fur Faltungs
vorgange verschiedenen Alters angesehen werden. Besteht doch, wie schon HAARMANN 
(1927) ausgefUhrt hat, kein Zweifel daruber, daB eine Folge von Schichten von so ver
schiedenartiger Festigkeit und Mobilitat, wie sie die rhythmische Wechselfolge verhaltnis
maBig fester Gesteine (Sandsteine und Sandschiefer) und plastischer Zonen (Kohlen
lagen und Schiefertone) in so ausgesprochenem MaBe bietet, sich auf Druck hin sehr 
verschiedenartig verhalt, derart, daB das mobilere Gesteinsmaterial dem tektonischen 
Drucke nach der Richtung des schwacheren Druckes ausweicht, wobei eine Abwanderung 
des beweglichen Gesteins von den Flanken in die Mulden- bzw. Sattelbiegungen statt
findet. Auch NEHM (1930) spricht von Massenwanderungen nach den Mulden- und Sattel
wendungen als Folge der durch Druck eingetretenen FlieBfahigkeit des Materials. Fast 
jedes Profil einer Kleinfalte aus dem Karbon laBt die Tatsache der Zunahme der Gesteins
machtigkeit in den Mulden- und Sattelwendungen und der Abnahme auf den Flanken 
erkennen (vgl. dazu z. B. Abb. 48 und 334). 

Zur Prufung der Behauptungen BOTTCHERs haben sich besonders KELLER und 
OBERSTE-BRINK sehr eingehend mit den durch die BOTTcHERSchen Auffassungen gefor
derten Lagerungsverhaltnissen beschaftigt. KELLER (1930/31/32) ging bei seinen faziell
stratigraphischen Untersuchungen von den fur derartige UnregelmaBigkeiten des Unter
grundes besonders empfindlichen Fl6zen als "Synchronen", d. h. als Niveaus gleicher 
Bildungszeit aus, wahrend OBERSTE-BRINK (1929/33) u. a. die durch Bergemittel herbei
gefuhrten Fl6zspaltungen mit der heutigen Tektonik verglich. 

Durch Konstruktion der Isopachysen der Zwischenmittel als Linien gleicher Mach
tigkeit sowie der Makro- und Mikropachysen der Gesteinsablagerungen zwischen 
zwei Fl6zen konnte ersterer nachweisen, daB weder der VerIauf noch die Lage dieser 
Linien von der heutigen Erstreckung der Sattel- und Muldenlinien abhangig ist, daB 
sich vielmehr diese Linien mit den tektonischen Achsen fast durchweg uberschneiden 
und nicht selten sogar querschlagig zum Streichen dieser Sattel- und Muldenlinien ver
laufen. Einige Ausnahmen von dieser Regel k6nnen an dieser GesetzmaBigkeit nichts 
andern. Das gleiche Ergebnis hatten die Untersuchungen von OBERSTE-BRINK, der 
nachwies, daB auch die Scharungslinien sich spaltender Fl6ze nicht mal einigermaBen 
mit dem Streichen der Sattelachsen zusammenfallen und daher in keiner Beziehung 
zur Tektonik stehen (s. Abb. 346-350). 

Wurde tatsachlich das gesamte Faltenbild von Beginn der Saumtiefenfullung ab 
im groBen und ganzen schon das gleiche wie nach beendeter Sedimentation gewesen sein, 
so wiirde man unter anderem auch erwarten mussen, daB sich diese Verhaltnisse ganz 
besonders deutlich in der Fazies der F16zzwischenmittel, einerseits auf den damaligen 
und heutigen Sattelkuppen, als ehemaligen Schwellen bzw. Stellen des seichten Wassers, 
und andererseits in den Mulden als Gebieten der tieferen Wasserbedeckung, wider
spiegeln (KELLER 1928/31/32). Die tatsachlich zu beobachtende Fazies der Ablagerungen 
auf den Satteln (vorwiegend tonig) bzw. in den Mulden (vorwiegend sandig), die sich 
auf den Schwellen (Satteln) durch das Uberwiegen von Sandsteinen und in den Mulden 
durch das Vorherrschen toniger Gesteine auszeichnen muBte, spricht aber keineswegs fUr 
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die Annahme BOTTCHERs. Fallen doch auch die raumlich begrenzten Ablagerungsgebiete 
von SiiBwassermuschelhorizonten bzw. von Kennel- oder Bogheadkohlenflozen als Bil
dungen schwacher Tiefgebiete nicht mit den heutigen tektonischen Mulden zusammen, 
wenn auch die Ausfiihrungen von LEHMANN und STACH (1930) fiir diese Anschauung 
zu sprechen scheinen. Das gleiche ergibt sich beziiglich der Konglomeratvorkommen 
des Karbons (BRUNE 1932), deren Verlauf auch nur scheinbar dem der Muldenachsen 
entspricht. 

Aus den Ergebnissen der vorerwahnten Untersuchungen scheint mir daher hervor
zugehen, daB primare Zusammenhange zwischen Faltung und Sedimentation 
im Ruhrkarbon nicht bestanden haben. Die behauptete Gleichzeitigkeit beider 
Vorgange muB also fiir das Ruhrkarbon mindestens als sehr unwahrscheinlich erscheinen. 
Dabei solI eine standig vorhandene, sowohl ortlich wie regional verteilte, als auch im 
AusmaB unterschiedliche Senkung einzelner Teile der Trogflache wahrend des Absen
kungsvorganges infolge von epirogenen Sonderundationen trotz der im iibrigen im groBen 
und ganzen verhaltnismaBig groBen morphologischen GleichmaBigkeit des Saumtiefen
bodens bei der Absenkung der gesamten Trogflache nicht bestritten werden. Sprechen 
doch die an zahlreichen Stellen festzustellenden, ± starken Machtigkeitsunterschiede 
der Gesteinsmittel zwischen den Einzelflozen, die nach verschiedenen Richtungen ver
laufenden Anderungen in der Gesamtmachtigkeit der einzelnen Flozzonen infolge un
gleichmaBiger Aufschiittung durch stellenweise erhohte Sedimentzufuhr, sowie die 
von mir (KUKUK 1920 und 1936) nachgewiesenen starken Erosionserscheinungen nicht
tektonischer Natur in Flozen und Zwischenmitteln, die zahlreich zu beobachtenden 
Flozspaltungen und anderes fiir eine Unstetigkeit in der Entwicklung der Schichten
folge. Sie bewirkte, daB sich nicht aUe Teile der ausgedehnten Urmoore gleichzeitig und 
gleichmaBig mit dem Saumtiefenboden langsam abwarts bewegten, sondern ortlich nach 
allen Richtungen - auch im Streichen - verschieden schnell sanken. Dazu kommt, 
daB insbesondere in Richtung von SO nach NW, also mit zunehmendem Abstand yom 
Schiittungsbereich, die Gesamtschichtenmachtigkeit von der unteren Grenze der Fett
kohlenschichten nach dem Hangenden zu ziemlich gleichmaBig abnimmt (OBERSTE
BRINK 1929/30). 

Meines Erachtens lassen sich aIle bis jetzt beobachteten Faltungserscheinungen und 
Zwischenmittelanderungen als disharmonische Faltungen im Gefolge einer 
orogenetischen Faltungsphase, und zwar der asturischen Phase im Sinne STILLE~, 
deuten. Hierbei darf der Begriff der Phase, wie auch v. BUBNOJ<'F (1930) ausfiihrte, 
nicht zu enge gefaBt werden, weil sich diese, in mehrere Bewegungsvorgange zerfallend, 
auf eine langere Zeit verteilt. Uberdies nimmt ja mit der Zunahme des statischen Be
lastungsdruckes bei wachsender Teufe sicherlich auch die Faltbarkeit der sehr verschieden 
plastischen Schichten des Ruhrkarbons in der gleichen Richtung zu, wobei ein Ausweichen 
der am leichtesten beweglichen Gesteinszonen in den "Druckschatten", d. h. von den 
Flanken in die Mulden- bzw. in die Sattelumbiegungsstellen stattfinden kann. Von der 
starken Faltung der Schichten auf den Satteln ist allerdings heute nicht mehr viel zu 
sehen, da die Sattel schon vor Ablagerung des Zechsteins bzw. der Kreide abgetragen wurden 
und nur mehr als Luftsattel wiederherzustellen sind (vgl. dazu das Profil 358 bei OBERSTE
BRINK im Abschnitt X). Die als Folge derartiger Bewegungen auf den planparaUelen 
Schichtflachen des Karbons, und zwar besonders bei solchen verschieden starker Faltungs
fahigkeit, eingetretenen und gut ausgepragten Spiegel- und Harnischflachen zeigen sich 
daher auch auf den Sohl- und Dachflachen fast eines jeden gefalteten Flozes. 

Wenn also auch die bis heute vorliegenden Beobachtungen iiber die Art der Ab
lagerungen in der subvariszischen Saumtiefe meines Erachtens nicht fiir die Richtigkeit 
der von LEHMANN und BOTTCHER geforderten Gleichzeitigkeit von Sedimentation und 
Faltung sprechen, so ist das letzte Wort in dieser Frage noch nicht gefallen. Zur endgiiltigen 
Losung dieses Problems diirften noch die Ergebnisse eingehender sedimentpetrographischer 
und palaogeographischer Einzeluntersuchungen unter Beriicksichtigung der GroBzyklen 
der Sedimentationsvorgange des Flozfiihrenden (FIEGE 1937) erforderlich sein. Stehen 
wir doch erst im Anfang unserer Erkenntnis von Sonderfaltungen in Vortiefenraumen, in 
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denen immer haufiger ein Zusammenhang fazieller Sondererscheinungen gefalteter Sedi
mente mit der Tektonik, wie z. B. in der Schwellen- und Beckenfazies des Sauerlandes 
(PAECKELMANN 1930), nachgewiesen wird. Auch in bestimmten anderen Gebieten ein
sinkender Trograume, wie in Ungarn (KRAUSS 1930) und manchen Olfeldern (STUTZER 
1933), ist eine Zunahme der Faltung nach der Teufe zu festgestellt worden, die zwar 
als Folgeerscheinung der Allgemeinsenkung gedeutet worden ist, ohne daB die Mit
wirkung orogener Phasen geleugnet wird, die aber nur beschleunigend wirkten und kriiftig 
fortsetzten, was sakular schon im Werden war (KRAUSS 1930). 

C. Zur Bildungsgeschichte der Gesteine des Ruhrkarbons. 
Es bedarf kaum besonderer Hervorhebung, daB die Bedingungen, unter denen sich 

die Gesteine des Ruhrkarbons bildeten, im engsten Zusammenhang mit den palaogeo
graphischen Verhaltnissen des gesamten nordwesteuropaischen Karbons stehen. Bei der 
Betrachtung der Entstehungsgeschichte der Gesteine ist daher die Lage ihres Ablagerungs
raumes zu dem in Frage kommenden Abtragungsgebiet bzw. zum Liefergebiete zugrunde 
zu legen. 

Fur die Frage nach der Heimat des klastischen Materials, das als Abtragungsschutt 
alter Randgebiete durch breite Strome in die subvariszische Sammelmulde hineingetragen 
wurde, sind die neueren Beobachtungen sehr aufschluBreich. Sie lehren unter anderem, 
daB manche der durchgehenden Sandsteinbanke in den tiefsten Horizonten des Ober
karbons in der Richtung nach NW allmahlich auskeilen und daB die Gerolle bestimmter 
Konglomerate des tieferen Oberkarbons (wie besonders des Sengsbank- und des Wasser
bank-Konglomerats) an GroBe von SO nach NW deutlich abnehmen (KELLER 1934/37). 
Diese Feststellungen stutzen die alte Ansicht, daB das im S gelegene, aus Gesteinen unter
karbonisch -devonisch -silurischen Alters bestehende variszische Gebirge (Rheinisches 
Schiefergebirge) - wenigstens fur die Zeit des Namurs und unteren Westfals - das Haupt
liefergebiet der Gesteinsbestandteile des weiter im N gelegenen rheinisch-westfalischen 
Oberkarbons darstellt. Diese Anschauung wird auch schon durch die nahe Lage des 
Gebirges zur karbonischen Sammelmulde sowie durch die groBe Ubereinstimmung vieler 
Gesteinskomponenten der Konglomerate und Sandsteine (Quarzite, helle und dunkle 
Lydite, Schiefertone, Kalksteine) mit denen des alten Gebirges wahrscheinlich gemacht. 
Damit solI nicht zum Ausdruck gebracht werden, daB das variszische Gebirge ein aus
gesprochenes Hochgebirge gewesen ist (RICHTER 1936), da anzunehmen ist, daB das 
im S im Aufsteigen begriffene Gebirge wahrend der ganzen Dauer der Zuschuttung der 
subvariszischen Saumtiefe etwa in dem MaBe abgetragen wurde, wie es aufstieg. 

Wichtig in dieser Beziehung sind unter anderem Beobachtungen iiber das Vorkommen der sonst sehr 
seltenen Gerolle aus Dolomit, Kalk und Schieferton, Gesteine, die einen langeren Transport nicht erlitten 
haben konnen, also nicht von weither, d. h. aus demN, sondern hochstwahrscheinlich aus dem nahen S stammen 
werden. Derartige Funde sind jedenfalls von BARTLING im Konglomerat unter Floz Wasserbank (in Hohe der 
Zeche Victoria), aber auch von mir - wenn auch selten - gemacht worden. 

1m tibrigen kann das im allgemeinen fast vollige Fehlen der Kalke und Dolomite unter den Gerollen 
der Karbonsedimente nicht gegen die Herkunft der Gesteinskomponenten aus dem S angefiihrt werden. 
1st es doch durchaus moglich, daB zur Zeit der Abtragung des aufsteigenden variszischen Gebirges seine 
kalkfiihrenden Gebiete im allgemeinen noch nicht soweit entbloBt waren, um kalkiges Material zu schtitten. 
Andererseits darf angenommen werden, daB etwaige Kalkgerolle des Gebirgsschuttes schon in geringer Ent
fernung von ihrem Heimatgebiet zertriimmert, zerrieben und aufgelost worden sind, wie das die Gerolle 
der heutigen Fliisse aus Kalkgebieten, wie z. B. der Honne, beweisen. 

Von Bedeutung fur diese Frage ist weiter die Feststellung, daB an dem Aufbau der 
Gesteine der subvariszischen Vortiefe auch zahlreiche "kristalline" Komponenten beteiligt 
sind; Mineralien, deren Heimat im nordlichen Faltenbogen des variszischen Gebirges 
kaum gesucht werden kann. 

Auf derartige kristalline Bestandteile hat erstmalig BARTLING (1923) hingewiesen, der im Sandstein des 
Sengsbank-Konglomerats bei Wengern ein "Gneisgeroll" nachwies. Auch von KUKUK wurde 1924 auf das 
haufigere Vorkommen von Resten eruptiven Materials in den Karbonkonglomeraten aufmerksam gemacht. 
1927 kam BORN auf Grund der Feststellung groBer Plagioklasleisten in einigen Konglomeraten zu der Auf
fassung, daB die kristallinen Bestandteile des Ruhrkarbons dem siidlichen Hinterlande (variszisches Gebirge) 
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nicht entstammen konnten, daB sie vielmehr von einem im N gelegenen (heute im Untergrunde vorhandenen) 
Vorlande des variszischen Gebirges herriihren miiBten. 

Kristalline Einschliisse sind spater in den verschiedensten Konglomeraten des Namurs und unteren 
Westfals in groBer Menge gefunden worden (LEGGEWIE 1933). Neue Beobachtungen brachte KELLER (1936) 
bei, der in dem schon obenerwahnten AufschluB bei Wengern auf einer Sandsteinflache des Sengsbank.Kon
gJomerats zahlreiche groBere, bis 5 kg schwere kristalline, metamorphe und quarzitische Gerolle (Granite, 
Gneise, Glimmerschiefer, metamorphe Schiefer, Diabase und Quarzite) beobachtete. 

KUKUK (1936) sammelte auch aus der Kohle (Floz Dreckherrnbank der Zeche Helene) ein Eruptiv. 
gesteinsgeroll, und zwar aus Porphyr, dessen Urheimat nicht zu ermitteln war. Bei einer auf seine Veranlassung 
erfolgten petrographischen Untersuchung aller in der Sammlung der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 
vorhandenen Gerolle aus der Kohle wies PFEIFFER (1936) noch je ein weiteres Geroll aus Porphyr sowie 
aus kontaktmetamorphem Cordieritschiefer nacho 

Da die Heimat dieser Gesteinsbestandteile im nordlichen Randgebiete des variszischen 
Gebirges kaum zu suchen ist, erscheint die Annahme naheliegend, daB ein Teil der wahrend 
der Zeit des Namurs und Westfals in der subvariszischen Saumtiefe abgelagerten kristal
linen Gerolle moglicherweise auf Durchragungen kristalliner Massive in der Fortsetzung 
des Brabanter Massives zuruckzufuhren ist (KELLER 1937). Es erscheint mir aber auch 
nicht ausgeschlossen zu sein, daB derartige Gesteinskomponenten teils mittelbar, teils 
unmittelbar von der weiter im S gelegenen "kristallinen Zwischenschwelle" stammen, 
selbst wenn Gerolle, die unzweideutig auf diese als sudliches Heimatgebiet hinweisen, 
noch nicht bekannt sind. Konnte doch die fruhestens im mittleren Westfal entstandene 
Saar-Saale-Senke wahrend des Namurs und unteren Westfals noch keine Behinderung 
fur die Belieferung der subvariszischen Saumtiffe mit Sedimenten von der kristallinen 
Zwischenschwelle bilden, wie BORN (1927) anzunehmen geneigt war.' Das hatte nur dann 
der Fall sein konnen, wenn die morphologischen Verhaltnisse des variszischen Bogens 
den Transport des Gesteinsschuttes nach N unmoglich gemacht hatten, eine Anschauung, 
fur die meines Erachtens kein zwingender Grund vorliegt. 

Wenn BEYENJlURG (1932) bei seinen Untersuchungen der Konglomerate des Osnabriicker KarbonR 
(d. h. des jiingsten Westfals) zu dem Ergebnis gelangt, daB als Mutterland der dortigen Gerollkomponenten 
nordlich des Osnabriicker Karbons gelegene Massive in Betracht kommen (fiir deren Lage die magnetischen 
Messungen von KAYSER 1930 und REICH Unterlagen geschaffen haben), so kann das nicht gegen die vor
erwahnte Vorstellung ins Feld gefiihrt werden. Scheinen doch die Ablagerungen des Piesberges in einem 
besonderen Tiefgebiete nach Auswirkung der asturischen Faltungsphase auf das Ruhrkarbon entstanden 
zu sein. Ebensowenig spricht dagegen, daB JOCHMUS·STOCKE (1928) als Heimat der vorwiegend aus Eruptiv
gesteinen und Quarzitgerollen (die denen des Flozfiihrenden ganz gleichartig sind) bestehenden groben, 
unterkarbonischen, polygenen Konglomerate des Kulms am Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges ein 
zwischen seinem Ostrand und dem Harze gelegenes kristallines Hochgebiet ansieht. Moglicherweise hat man in 
den schon obenerwahnten Quarzitgerollen in der Flozkohle des Ruhrkarbons umgelagerte Gerolle aus diesen 
Kulmkonglomeraten auf zweiter Lagerstatte zu sehen, oder die GerolJe stammenebenfallsunmittelbar von diesen 
Massiven. 

Festzustehen scheint jedenfalls, daB die subvariszische Vortiefe min
destens auf drei Seiten von sedimentliefernden Randgebieten umgeben 
war. Es fragt sich nun, ob und inwieweit auch das Vorland im N als Lieferant fur die 
Gesteine des eigentlichen Ruhrkarbons in Frage kommt, wie das unter anderem BORN 
(1927) glaubt annehmen zu mussen. Fur das Namur ist KELLER (1934) der Ansicht, daB 
das im N gelegene Vorland (Palaoeuropa), das zwar zur Devonzeit Gesteinsmaterial 
nach S lieferte, kaum noch Bringer der kristallinen Komponenten gewesen sein konnte, 
da aus dem weiten Ubergreifen der hoheren Schichten des Oberkarbons auf die Sud
abdachung des Vorlandes (Palaoeuropa) hervorgeht, daB dieses in langsamer Senkung 
begriffene Gebiet wahrscheinlich schon unter Wasser lag. Andererseits erscheint es mir 
im Hinblick auf die Untersuchungsergebnisse von BEYENBURG nicht ausgeschlossen zu 
sein, daB wahrend der Bildung der hoherenZonen, der Fett-, Gas-, Gasflamm- undFlamm
kohlen, in steigendem MaBe auch von den fur das Osnabrucker Karbon im N in Be
tracht kommenden Massiven Material in die variszische Vortiefe verfrachtet wurde. 

Von der Vorstellung ausgehend, daB - wenigstens wahrend der Zeit des Namurs einschlieBlich des 
unteren Westfals - die Hauptmasse des Gesteinsmaterials von S geschiittet wurde, konnte man in den arteren 
Vortiefenablagerungen des Ruhrkarbons ganz allgemein ausgedehnte primare Absatze von 8chuttmassen 
des in der Abtragung begriffenen gefaltet-en 8iidrandes der subvariszischen Saumtiefe sehen, die in Form 
riesiger, vorgebauter Kegel, Delten bzw. Schwemmfacher durch breite Strome und Wild bache in die von 
Wasser erfiiIIte fIache Vortiefe hineingefiihrt worden sind. Gegen eine derartige Annahme spricht jedoch die 
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_-\usbildung dieser Gesteinskorper. Das BUd der Nebengesteinsschichten weist vielmehr darauf hin, daB 
die dem urspriinglichen Abtragungsgebiete im S nahegelegenen primaren Schuttkegel schon zu oberkar
bonischer Zeit wieder zerstiirt und umgelagert worden sind. 

Wir kommen daher zu dem Ergebnis, daB in den Sedimenten des Ruhrkarbons vor
wiegend limniseh-terrestrisches Gesteinsmaterial vorliegt, das wahrseheinlieh erst an 
zweiter oder sogar dritter Stelle in einer wellenbewegten (ausgesiiBten) Flaehsee abgesetzt 
wurde (vgl. Abb. 331). 

Uberraschenderweise hat nun EHRENBERG (1928) in einer Reihe von Sandsteinbanken del' Alsdorfer 
Gruppe des Aachener Karbons (Horizont der Floze 2-14 der Grube Maria = obere FettkoWenschichten) 
durch mikroskopische Untersuchungen "Foraminiferen, Giobigerinen und zum Teil auch Bryozoen und Radio-

larien" nachgewiesen, d. h. tierische Reste, die 

Abb.331. Welleniurchen (RippJemarks) auf einer Sandschieierbank in 
den Magerkohlenschichten der Zeche Hasenwinkel. Auin. KUKUK. 

offenbar mariner Natur sind. Diese Feststel
lungen stehen allerdings in einem gewissen 
Gegensatz zu der Auffassung, welche die Sand
steinzonen im allgemeinen als rein limnische 
Bildung anspricht (s. auch GOTHAN -WUN· 
STORF 1925). 

In Sandsteinen (Westfal) des Ruhroberkar
bons konnte ich derartige marine Kleinlebewesen 
trotz eingehender Untersuchungen bis jetzt 
noch nirgendwo feststellen. Ich kenne unter 
den sandigen Gesteinen des flozfiihrenden Ruhr
karbons zur Zeit nur einen Sandhorizont mit 
echt marinen Vertretern, und zwar den tonigen 
Sandstein iiber FlOz Agir, der als zweifellos 
marine Schicht anzusehen ist. 

Meines Erachtens konnte man diese schein
baren Gegensatze in der Vorstellung der Bil· 
dungsgeschichte der Gesteine des Aachener 
Westfals so deuten, daB die marine Kleinlebe· 
wesen fiihrenden Sandsteine urspriinglich in 
einer mit Meereswasser crfiillten Teilgeosyn. 
klina.Ie zum Absatz kamen, die dann allmahlich 
ansgesiiBt wurde. 

Selbstverstandlieh gibt es im West
fal des Ruhroberkarbons neben den rein 
limnischen Bildungen aueh rein "ma
rine" Gesteine, und zwar sieherlieh in 
groBerem Umfange, als friiher ange

nommen wurde. Ihr Anteil wird dureh jeden neuen Nachweis eines marinen Horizontes 
vermehrt. Immerhin darf dieser Betrag nicht zu hoch eingesehatzt werden. 

Meiner Bereehnung naeh betragt die gesamte Machtigkeit aller sieher marinen Sehieh
ten des Ruhroberkarbons kaum mehr als rd. 120 - 150 m. Ihr Anteil diirfte also etwa 
-1-5% der rd. 2900 m ausmaehenden Gesamtsehiehtenmaehtigkeit des Oberkarbons 
nicht iibersteigen. 

Ob und inwieweit nun die Gesteinsbanke des Oberkarbons im einzelnen SiiBwasser-, 
Braekwasser- oder Meeresbildungen darstellen, ist natiirlieh aus der petrographischen 
Besehaffenheit der Gesteine allein nicht zu erkennen. Jedenfalls haben als unzweifelhafte 
SiiBwasserbildungen diejenigen Banke zu gelten, welehe dureh Fiihrung der besonders 
in den Fett-, Gas- und Gasflammkohlensehichten immer zahlreieher bekannt gewordenen 
SiiBwassermuscheln, dureh Haufung von Landpflanzenresten, Fahrten von Landwirbel
tieren sowie das Vorkommen von zahlreiehen Insektenresten als solche ausgezeichnet 
sind. Zweifellos mariner Natur sind dagegen nur die zwar auf weite Entfernung aus
haltenden, aber geringmaehtigen und typische marine Reste fiihrenden Schichten, wozu 
man aber auch die nur durch vereinzeltes Auftreten mariner Fossilien gekennzeiehneten 
Schiefertone bzw. Sandsehiefer zu reehnen hat. 

1m iibrigen deutet der haufig zu beobachtende scharfe Wechsel in der petrographischen Beschaffenheit 
del' Sedimente in der Senkrechten auf ruckfOrmige Bewegungen des Tieflandes gegeniiber den randlichen 
Hochgebieten hin, derart, daB jede neue Senkung des Tieflandes bzw. Rebung des Hochlandes eine neuc 
Erosionsbasis fUr die Sedimentation schuf. Wie eine genaue Betrachtung mancher groBerer und ge· 
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schlossener Gesteinsprofile (besonders bei langen Bohrkernen) deutlich ersehen laBt, ist sie durchaus 
nicht immer so gleichmaBig und ruhig verlaufen, wie fruher allgemein angenommen wurde. Bemerkens
wert bleibt jedenfalls der sich fast in jedem groBeren Karbonprofil wiederholende r hythmische Wechsel 
(gerechnet vom Liegenden zum Hangenden) zwischen WurzelbOden, Kohlenflozen, marinen Schichten bzw. 
Schiefertonen, Sandsteinen, Konglomeraten und wieder Wurzelboden, KohlenflOzen usw. Jeder einzelne 
Sedimentationszyklus mit seinen verschiedenartigen Gesteinslagen deutet auf ganz verschiedene Senkungs
geschwindigkeiten des Troges hin, derart, daB die Kohlenfloze die Zeiten relativ langsamer und gleichmaBiger 
Senkung, also gewissermaBen die Ruhepausen des gesamten Senkungsvorganges darstellen, innerhalb dessen 
sich das Wachstum der Torfmoore dem SenkungsausmaB angepaBt hat, wahrend die machtigeren Ablagerungen 
des verschiedenartigen klastischen Materials die Zeiten schneller und unregelmaBiger Senkungen anzeigen. 
Ubersteigen die Ablagerungen von Sandsteinen oder Konglomeraten den Betrag der Senkung, so kommt es 
allmahlich wieder zur Vegetationsbildung und damit zur Flozentstehung. Hiermit ist dann wieder der Ablauf 
einer weiteren, sich rhythmisch wiederholenden Sedimentationsfolge gegeben. Diese verlauft nach FIEGE 
(1928) umgekehrt wie die der Grunsandzyklen der Kreide. Wahrend die Transgressionen des Oberkarbons mit 
feinkornigen Tonen beginnen, die nach oben durch Aufnahme von Sand uber Sandschiefer in ± grobe Sand
steine iibergehen, setzt der Grtinsandzyklus mit grobkornigem Material ein und geht mit feinkornigem Gestein 
zu Ende. Gerade die Verschiedenartigkeit der KorngroBenausbildung der Schichten des Nebengesteins 
spricht fur ruckweise sich auslOsende, teils schnellere, teils langsamere Senkungsvorgange. 

Zu den dem Abtragungsraum entstammenden Bestandteilen der Gesteine treten auch noch Bruchstucke 
der im Sedimentationsraume neugebildeten Gesteine des Steinkohlengebirges hinzu, wie die haufig zu 
beobachtenden "Kohlengerolle", "Schiefertonflatschen" und "Tongallen" beweisen. 

Aus den abgelagerten, je nach ihrer Entfernung von der Kiiste der Kornigkeit nach 
sehr verschieden entwickelten Gesteinskomponenten sind infolge verfestigender Vorgange 
der Diagenese die heutigen Konglomerate, Sandsteine, Sandschiefer, Schiefertone bzw. 
Tonschiefer entstanden. Dabei handelt es sich in den Konglomeraten nicht urn eigent
liche Transgressionskonglomerate, weil Spuren richtiger Landmarken unter ihnen nicht 
beobachtet worden sind. Sie entwickeln sich vielmehr in ununterbrochenem Ahsatz 
als Sandsteine mit streifenweise auftretenden, ± zusammenhangenden Lagen teils feiner, 
teils grober Gerolle. 

Auch die Bildungsgeschichte der selteneren Gesteinsvorkommen, wie der durch Ubergange miteinander 
verbundenen Spateisensteine, Kohleneisensteine, Toneisensteine und der Rrandschiefer des 
Ruhrkarbons bedarf noch einer kurzen Erorterung. 

Spateisensteine. Hinsichtlich der alteren Anschauung von BEYSCRLAG, KRUSCR und VOG], (1921), 
daB die Eisensteine marinen Horizonten ident zu sein scheinen, muB betont werden, daB fUr diese Anschauung 
keine Beweise vorhanden sind. Ganz abgesehen davon, daB marine Fossilien in ihnen nie beobachtet wurden, 
steht ihr enger genetischer Zusammenhangmit der Bildung der Floze (wie unter anderem das Profil des Kennel
eisenflozes Q 1 auf Zeche Lohberg zeigt) auBer Frage. DemgemaB fUhren sie haufig SuBwassertier- und 
Pflanzenreste. Man hat daher in ihnen syngenetische, landnahe Bildungen in geringer Wassertiefe zu sehen. 
und zwar prim are Niederschlage von Eisenoxydulkarbonaten aus sauerstoffarmen EisenhumatlOsungen unter 
der reduzierenden Einwirkung organischer Substanzen. Nach BERG £alIt das Eisen aus dem Humat bei Be
rUhrung mit Sauerstoff als Eisenhydroxydgel aus, das nach und nach in Ferrokarbonat ubergeht. 

Auch die Kohleneisensteine stellen zweifellos Bildungen des SiiBwassers in Form der Absatze von 
Eisenhumatlosungen in geschlossenen SuBwasserseen oder -becken dar. Ein bemerkenswertes Licht auf die 
mogliche Entstehung der Kohleneisensteine haben die Untersuchungen von KRUSCR (1922) tiber das inner
halb von Torfmooren des Bourtanger Moores aufgefundene "WeiBeisenerz" geworfen. KRUSCR sieht das 
WeiBeisenerz gewissermaBen als rezenten Kohleneisenstein an. Seiner Ansicht nach verhalt sich das WeiB
eisenerz zu dem Kohleneisenstein wie der Torf zur Kohle. 

Toneisensteine. Trotz der stellenweise groBen auBeren Ahnlichkeit der Toneisensteingebilde unter
einander ist ihreEntstehungsweise im einzelnen eine recht verschiedene. Die lagenformigen,zusammenhangen
den Toneisensteinbanke (s. Abb. 92) stellen Niederschlage aus EisenhumatlOsungen dar, die sich gleich
zeitig mit der Tontrube abgesetzt haben. Die oft zu beobachtende Auflosung dieser Lagen in Einzelknollen 
dfufte mindestens zum Teil auf sekundare Einflusse, vermutlich auf Verwitterungsvorgange an der ehemaligen 
Oberflache, zuriickzufiihren sein. 

Nach BERG sind in den sog. Nussen sowie den ± konzentrisch-schalig aufgebauten, von Spalten durch
zogenen und fossilfreien Septarien (s. Abb. 93) Ausscheidungen von kohlensaurem Eisenoxydul aus ver
dtinnten, kolloidalen Eisenhumatlosungen zu sehen, die in dem noch unverfestigten, einheitlich zusam
mengesetzten Tonschlamm umliefen, wegen ihres Gehaltes an Schutzkolloiden aber erst spat aus dem Gel
zustand in den kristallinen Zustand ubergingen. Bei der eintretenden Austrocknung der Geoden entstanden 
dann innerhalb der Knollen infolge von Schrumpfungsvorgangen die erwahnten Risse und KlUfte, die spateI' 
durch jiingere Mineralabsatze auf dem Diffusionswege wieder ausgekleidet wurden. Auf die Bildung der aus 
petrogra phisch verschiedenartigen Schalen bestehenden Geoden im einzelnen als einer auf verwickelte chemische 
Entmischungsvorgange zuruckzufUhrenden Erscheinung sei hier nicht weiter eingegangen. 

Wieder anderer Entstehung sind die fossilfUhrenden (spaltenlosen) marinen Geoden (Dachspharo
siderite). Sowohl die Lage der Fossilien in der Ebene der Schichtung als auch die oft zu beobachtende 
Schichtung innerhalb der Knollen und das Fehlen konzentrisch angeordneter Schalen verschiedener Mineral-
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substanzen sprechen dafiir, daB es sich bei diesen .sphariten urn den urspriinglichen, nooh unverfestigten 
Schieferton handelt. In diesem sind durch Ausscheidung von kohlensaurem Eisenoxydul aus kolloidaler 
EisenhumatlOsung durch die verwesenden Fossilien Verkittungen gewisser Zonen mit knollenformiger Be· 
grenzung, die heutigen Toneisensteingeoden, entstanden. DaB die Bildung dieser Spharite in einem ver· 
haltnismaBig friihen Stadium der Einbettung der Fossilien erfolgt ist, beweist die Erhaltung korperlich nicht 
verdriickter, eingeschlossener Fossilien. 

Uber die Entstehung des Brandschiefers hat sich kiirzlich STACH (1935) geauBert. Nach ihm steht der 
Brandschiefer als sehr aschenreiche Kohle im engsten Zusammenhang mit der Bildung der Kohle, der wahrend 
ihrer Bildungszeit groBe Mengen aschenbildender Mineralstoffe in Form von Tontriibe sowie von Mikro· und 
Makrosporen, Kutikulen, Vitrit· und Fusitteilen sowie Harzkorpern zugefiihrt wurden. Dariiber, daB diese 
Stoffe durch Wasser eingeschwemmt worden sind, kann kein Zweifel bestehen. Dementsprechend miissen wir 
U118 die Brandschiefer als Bildungen einer offenen Wasserflache, und zwar in ausgedehnten Tiimpeln und 
Seen, vorstellen. Abgesehen vom Wasser, hat aber auch der Wind organische und anorganische Bestand· 
teile eingefiihrt. Man kann daher den Brandschiefer gewissermaBen als den Beginn oder das Ende der Kohlen· 
bildung ansehen. 

IX. Abschnitt. 

Das tektonische Bild des N iederrheinisch -W estfalischen 
Steinkohlengebirges. 

A. Historischer UberbJick. 
Ein kurzer geschichtlicher Ruckblick uber die Entwicklung unserer Erkenntnis vom 

Aufbau unseres Steinkohlengebirges moge vorausgehen (s. Profile der Abb. 332). 
Den ersten Versuch einer Darstellung der tektonischen Verhaltnisse des Bezirkes verdanken wir v. HOVEL 

(1806), der sich in iiberraschend klarer Weise iiber den Bau des alten Gebirges, die ihm gleichmaBig auf· 
gelagerten steinkohlenfiihrenden Schichten, ferner iiber die Diskordanz, mit der die jiingeren Formationen 
das Karbon iiberdecken, und die Fortsetzung des Steinkohlengebirges unter ihnen auBert (s. Abb. 332). Ein 
erhebli{)her Fortschritt kommt in der Auffassung KARSTENS (1826) zum Ausdrnck, der schon drei Hauptmuldcn 
aufzahlt, aber noch glaubt, daB diese Mulden sich unter dem Deckgebirge zu einer einzigen groBen Mulde 
vereinigen. 30 Jahre spater spricht LOTTNER bereits von vier nach NO an Tiefe und Kohlenreichtum zu· 
nehmenden Mulden, die durch drei Sattel getrennt werden, so daB RUNGE (1892) diese Auffassung nur in 
Einzelheiten auszugestalten vermag. Von Bedeutung erscheint dabei seine Ansicht, daB nordlich und ostlich 
von Dortmund das kennzeichnende Bild der Hauptmulden und ·sattel durch eine flache, wellenformige 
Lagerung mit vereinzelt auftretenden flachen Spezialsatteln und Spezialmulden ersetzt werden soli. Unserer 
Auffassung naher kommen dann die Arbeiten von HUNDT (1901), WACHHOLDER (1901) und SCHULZ·BRIESEN 
(1902). 

Die eine fortgeschrittenere Erkenntnis einleitenden Arbeiten von CREMER und 
MENTZEL (s. Bd. I des Sammelwerkes des Jahres 1903 und seine Tafeln), MUSCH 
(1908) und KUKUK (1910) bringen eine Darstellung von dem aus funf schmalen Satteln 
und funf breiten Mulden bestehenden Faltengebilde und seinen durehsetzenden Quer
und Langsstorungen, die der heutigen Auffassung in groben Zugen noeh einigermaBen 
gereeht wird. Jedoeh mussen die hier geauBerten Ansehauungen in zahlreichen, stellen
weisen sehr wichtigen Einzelheiten den durch die neuen Grubenaufschlusse der letzten 
Jahrzehnte und durch weitere geologisehe Erforschung gewonnenen Erkenntnissen 
weichen. Sie sind unter anderem in den Arbeiten von QUIRING (1919), LEHMANN (1920) 
und BOTTCHER (1925/27), ferner von STILLE (1926), KUKUK (1925), BARTLING (1927), 
NEHM (1930), HAARMANN (1930/32), BRED DIN (1931), KELLER (1931/33), STACH (1932), 
SEIDL (1933) und OBERSTE-BRINK (1933) zum Ausdruck gekommen (s. Abb. 333 und 
Tafel III, VI und VII). 

B. Das allgemeine Faltenbild des Steinkohlengebirges. 
Wie schon oben erwahnt, besteht der an das Rheinische Schiefergebirge sich anlehnende 

Steinkohlengebirgskorper aus einer Folge ± parallel verlaufender, von WSW nach ONO 
streichender Mulden und Sattel von verhaltnismaBig einfaeher Grundanlage (s. Tafel VI). 
Dureh Langs- und Querstorungen mannigfaehster Art sind diese Gebilde ortlieh derart 
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beeinfluBt worden, daB stellen- '" }> 

Weise recht verwickelte Tek- ~ :< 
togene entstanden sind. Insge- 1 :? 
samt muB der bis zur Fastebene . . 
wieder abgetragene Gebirgs- .. 
korper des Ruhrkarbons als 
ein "Faltenbruchrumpfgebirge" 
(, ,Faltenbruchrumpf -Tektogen" 
im Sinne HAARMANNS) bezeich
net werden. 

Hinsichtlich seines Falten
wurfes unterscheidet sich der 
Bauplan des Ruhrkarbons nicht 
unwesentlich von der Architek
tur des variszischen Ge birges 
im S. Eigen ist dem karbo
nischen Faltenbild einmal die ± 
groBe GesetzmaBigkeit III der 
Aufeinanderfolge der zumeist 
schmalen, im Streichen durch
gehenden und ± nach einer be
stimmten Grundform, der Kof
ferform BOTTCHERs (1927), ge
bauten Sattel, und der nach N 
immer breiter werdenden, III 

den hoheren Horizonten im all
gemeinen flach gebauten Mul
den, III Verbindung mit zahl
reichen Sonderfalten (s. Profile 
der Tafel VII). Fur die Tiefen
ausbildungdesFaltenbildes sind 
die an den Ubergangen der 
Muldenflugel zu den Sattel
flanken (sog. "Knickzonen") in 
Erscheinung tretenden und 
nach der Teufe zu schnell sich 
entwickelnden Spitzfalten be
sonders kennzeichnend. 

Die Herausbildung der Zickzack
falten bzw. Spitzfalten diirfte mit der 
petrographischen Eigenart der kar
bonischen Schichten (WechseI harter 
Sandsteine, weicher FlOze und mittel
harter Schieferbanke) in Zusammen
hang stehen, die der Knickfaltung 
nach der Tiefe zu im allgemeinen giin~ 
stiger war als die der pctrographisch 
gleichmaBigeren, weicheren Schichten 
des unterIagernden Devons, die da
fiir eine ausgepragte "Schieferung" 
aufweisen. 

Meist sind die Nordflugel 
der karbonischen Hauptsattel 
nicht nur steiler und bisweilen 
sogar bis zur Uberkippung auf
gerichtet, sondern auch star
ker gefaltet als ihre Sudflugel. 
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Gelegentlich zeigen die stets in der Form der "Normalfalten" erscheinenden Mulden und 
Sattel im Kern auch eine fast vollig symmetrische Ausbildung (s. Abb. 334). 

Infolge der nach der Faltung des Steinkohlengebirges eingetretenen Kippung der 
gesamten Karbonablagerung nach N, die sich noch bis in die jiingste Zeit bemerkbar 
zu machen scheint (WEISSNER 1929), sinken die durch hoch herausgepreBte Sattel ge
trennten, bekannten Hauptmulden, die Wittener, Bochumer, Essener, Emscher
und Lippe-Mulde, bei zunehmendem Deckgebirge in Richtung von S nach N erst 
schneller, dann langsamer tiefer ein. Dabei werden die Mulden in dieser Richtung meist 
breiter und anfanglich auch kohlenreicher (s. Tafel III), obwohl im N manche Ausnahme
erscheinungen zu beobachten sind. Es versch win det ferner in der Richtung von S nach 
N vom Liegenden zum 
Hangenden ein Floz nach 
dem anderen, wie das 
in meinem Profil A der 
Tafel III zum Ausdruck 
gekommen ist. Als Folge 
davon steigt der Beginn 
der Flozfiihrung in dieser 
Richtungin immer hohere 
Schichten hinauf, so daB 
z. B. unterhalb der Osna
briicker Schwelle in der 
Tiefe unterhalb der Osna
briicker Schichten nur 
mehr die Fettkohlen
schichten anstehen, wah
rend die Magerkohlen
schichten am Siidrand 
des Ruhrbezirkes nur 
etwa rd. 25 km nach N, 
d. h. bis zum Vestischen 
Sattel, reichen diirften 
(vgl. dazu die Tafeln 1 

Abb. 334. Symmetrische Ausbildung cines Sattclkerns im Steinkohlcngcbirgc tier Zcche 
Dahlhauser Tiefbau (sag. Sattel an der Tonnenbriicke). Nach dem Hangenden gehen die 

Schichten in cine SpitzfaJte iiher. 

und 3 der obenerwahnten Arbeit KELLERS, Abh. PreuB. Geol. Landesanst. 1934, N. F. 162). 
Der friiher aUgemein iiblichen Auffassung folgend, soUte die Faltungsstarke des 

Karbons vom Rande des Gebirges (d. h. von S) her nach N schnell abklingen. Nach den 
Verhaltnissen des Karbons im N und der besonders durch die Anschauungen BOTTCHERS 
(1925/31) geforderten Erkenntnis der Tiefenausbildung des Ruhrkarbons zu urteilen, 
kann diese friiher gewissermaBen als Dogma vertretene Ansicht in dieser Form heute 
nicht mehr aufrechterhalten werden; stiitzte sie sich doch auf den nicht ohne weiteres 
zulassigen Vergleich der Magerkohlenaufschliisse im S mit den unmittelbar unter dem 
Deckgebirge abstoBenden Flozen der jiingeren und hoher gelegenen Schichten in den 
nordlichen Mulden. Streng genommen, sind aber nur Aufschliisse der gleichen strati
graphischen Horizonte, d. h. derselbcn primaren Tiefenstufe, vergleichbar, und diese 
zeigen, daB im N des Bezirkes, wie im Gebiete des Vestischen Sattels, in den Magerkohlen
schichten eine gleich lebhafte Faltenbildung herrscht wie im S (s. Tafel VII). Selbst noch 
weiter im NW, im Gebiete von Winterswijk, scheint das Karbon ahnlich wie im Ruhr
bezirk stark gefaltet zu sein (BARTLING 1927). Genauere Untersuchungen nach dieser 
Richtung haben ergeben, daB die Faltungsstarke der Ablagerungen innerhalb ein und 
derselben Kohlenstufe nur ganz allmahlich von S nach N abklingt. Wie iiberdies aus 
dem N - S-Profil der linken Rheinseite (s. Abb. 598) hervorgeht, kommt auch in der 
nordlich gelegenen Emscher-Mulde - genau wie in den siidlichen Mulden der rechten 
Rheinseite - nach der Tiefe zu eine ± ausgepragte Faltenentwicklung zum Ausdruck. 
In Richtung nach NO, in der Osnabriicker Gegend, ist freilich von der "variszischen" 
Faltung kaum noch etwas zu bemerken. 
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Demgegeniiber nimmt die Intensitat der Faltung mit all ihren Nebenerscheinungen, 
worauf BOTTCHER (1925) zuerst aufmerksam gemacht hat, mit verhaltnismaBig groBer 
RegelmaBigkeit yom Hangenden zum Liegenden zu. Tatsachlich zeigen die bergbaulichen 
Profile (s. Tafel VII) entgegen der alteren Auffassung von der "Blattparallelfaltung" der 
gesamten Karbonschichten - nach der die Faltungsstarke nach der Tiefe sogar schwacher 
werden sollte -, daB die in den stratigraphisch jiingeren Horizonten der oberen Teufen 
meist nur eben angedeuteten, ± abgerundeten Sonderfalten nach derTiefe zu in den alteren 
Horizonten zumeist - aber nicht immer - ausgepragter und steiler (spitzer) werden 
(vgl. dazu das Raumbild BARTLINGs S.289). Man kann daher mit BOTTCHER (1925) 
innerhalb der stratigraphisch gleichaltrigen Horizonte gewissermaBen von "Faltungs
tiefenstufen" sprechen. OBERSTE-BRINK wies 1934 auf die allgemeine Horizontbestandig
keit der einzelnen Faltentypen hin. Meines Erachtens diirfte die neuerkannte Eigenart 
der Faltungserscheinungen im Gegensatz zu der schon oben naher erorterten Auffassung 
von BOTTCHER als Folge tangentialen Druckes anzusehen sein, der sich in der Ausbildung 
"disharmonischer Falten" auswirkte. Diese diirften sich jedoch nach dem Liegenden 
zu in groBerer Tiefe - etwa an der oberen Grenze des starren niitteldevonischen Massen
kalks (wie auch SEIDL annimmt) - wieder ausgleichen. 

Es ist weiter beachtenswert, daB samtliche Hauptmulden- und Sattellinien im 
Streichen im allgemeinen nicht horizontal verlaufen, sondern schwach wellenformig auf
und niedersteigen (Prof. B, TafEl III), sich im iibrigen aber teils nach W und anderenteils 
auch nach 0 herausheben. 'Venn auch die Ursache des Aushebens dieser Linien im W auf 
nachtraglicher Hebung im Rheintalgraben beruht, so ist der Grund der scheinbaren Quer
faltung der gesamten Karbonablagerung noch nicht mit Sicherheit zu erkennen. Viel
leicht handelt es sich hier urn dieselben Vorgange (ortliche Konsolidierung des Unter
grundes u. a.), die den gleichen Erscheinungen im nordostlichen Schiefergebirge zugrunde 
liegen (PAECKELMANN 1933). Es kann sich aber auch urn AuBerungen verschieden starken 
Faltungsdruckes handeln. Auch auf das gelegentlich zu beobachtende "Verspringen 
der Haupt- und Nebenfalten", das aHem Anschein nach an etwa querschlagig gerichtete 
Linien gebunden zu sein scheint, sei hier hingewiesen. 

Von groBer Bedeutung fiir den Aufbau des Ruhrkarbons sind auch die mit der 
Faltung in ± engem Zusammenhange stehenden Wechsel (s. Tafel VI und VII). Hier 
lassen sich zwei Arten unterscheiden. Einmal sind es die vor der Hauptfaltung an
gelegten, bei der spateren Druckbeanspruchung mitgefalteten groBen Wechsel, die 
meist, jedoch nicht immer, die Siidfliigel der Hauptsattel begleiten. Ihrer Entstehung 
nach wahrscheinlich unabhangig von der Lage der Sattel, finden sie sich auch auf ihrem 
Nordfliigel und in dem Tiefsten der Mulden, die sie nach der Teufe zu durchsetzen, wie 
aus ihrem Verlauf im W bis tief ins Flozleere zu ersehen ist (BARTLING 1927). Zu diesen 
Hauptiiberschiebungen gehoren von S nach N die Satanella (am Stockumer Sattel), 
der Sutan (am Wattenscheider Sattel), der Gelsenkirchener Wechsel (am Gelsen
kirchener Sattel) und wohl auch der Schol vener Wechsel (am Vestischen Sattel). 
Vom Scholvener Wechsel und der SataneHa ist die Mitfaltung der Uberschiebungsflache 
durch bergbauliche Aufschliisse allerdings noch nicht mit Sicherheit erwiesen. AuBer 
diesen insgesamt nach S einfallenden Uberschiebungen mit meist groBen Schubweiten (bis 
1200 m bei der Satanella, bis 2000 m beim Sutan und bis 700 m bei dem Gelsenkirchener 
Wechsel) kennen wir aber auch noch einige weniger bedeutende, gefaltete Wechsel, wie den 
nordlich einfallenden Hellenbanker Wechsel. 

EinfluB auf die Lagerungsverhaltnisse haben aber auch die ortlich recht ausgedehnten, 
den Satteln und Sondersatteln fast parallel verlaufenden ungefalteten Wechsel 
(Wechsel der 2. Folge von OBERSTE-BRINK), die, vorwiegend gleichgerichtet oder wider
sinnig, zumeist steil, aber auch flach einsinken. Sie haben eine ± starke Schuppung des 
Gebirges bewirkt, besitzen aber im allgemeinen ein weit geringeres Uberschiebungsaus
maB als die der 1. Folge. Diese als "Gleitflachen" dienenden Wechsel, zu denen auch 
die "Schaufelflachen" LEHMANNs (1920) zu zahlen sind, laufen steHenweise nach dem 
Hangenden zu in eine Schichtfuge aus, wahrend sie nach dem Liegenden zu haufig in 
Sattel- oder Muldenachsen iibergehen. Sie sind meist nur fiir eine bestimmte Faltungs-
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tiefenstufe der Karbonschichten kennzeichnend. Zu diesen meist die Nordflanken der 
Hauptsattel begleitenden Wechseln gehoren unter anderem der KurIer, Scharnhorster 
und der Colonia-Wechsel auf dem Nordfliigel des Stockumer Sattels und der Hanni
bal- Wechsel auf dem Nordfliigel des Wattenscheider Sattels (s. Tafel VII). 

C. Die Bruchstruktur des Steinkohlellgebirges. 
Eine Reihe verschiedenartiger und -altriger ZerreiBungserscheinungen verleiht dem 

oben geschilderten Faltenbilde auch noch ein ausgesprochenes Bruchgeprage. Abge
sehen von den schon vorerwahnten Uberschie bungen auf ± streichend verlaufenden 
Wechseln handelt es sich vorwiegend urn Verwerfungen langs ± querschlagig gerichteter 
Spriinge, urn Seitenverschiebungen langs querschlagiger und diagonaler Bla tter und 
urn die selteneren Horizontalverschiebungen auf fast nordsiidlich streichenden Deckel
kliiften. Unter den die gefalteten und stellenweise geschuppten Ablagerungen zer
reiBenden Storungen spielen die zumeist q uerschlagig (NW -SO), d. h. herzynisch 
gerichteten und auf Zerrung zuriickzufiihrenden Spriinge die Hauptrolle. Sie streichen 
im groBen und ganzen in einem nach W geoffneten Bogen. Ihre Vingenerstreckung bewegt 
sich zwischen wenigen Metern bis zu vielen Kilometern. Aber auch N-S (rheinisch) ver
laufende Spriinge sind vorhanden. Die Mehrzahl der verwerfenden Spriinge hat noch das 
Deckgebirge mitbetroffen (s. Tafel VIII). 

Die meist von kleineren, entgegengesetzt einfallenden "Boschungsspriingen" be
gleiteten Spriinge zerlegen die nach der Annahme von STILLE in der asturischen Phase 
der variszischen Orogenese entstandenen und einigermaBen parallel angeordneten Falten
strange in eine Reihe quer zum Streichen gelegener, ± schmaler SchoIlen (Graben, Horste 
und Staffeln). Die ortlich in sich wieder in EinzelschoIlen zerbrochenen Graben und Horste 
wechseln nicht selten rhythmisch miteinander abo Diese auf eine einheitlich gerichtete 
Krustenbewegung infolge von Zerrungsvorgangen wahrend der sog. saalischen Phase 
(d. h. in postoberkarbonisch-rotliegender Zeit) zuriickzufiihrenden SchoIlentektogene sind 
zunachst durch Vertikal- und spater meist noch durch Horizontalbewegungen ± gegen
einander in der Hohen- bzw. Seitenlage verschoben und zeigen dann gelegentlich gegen
iiber den NachbarschoIlen besondere Faltungsbilder. Auf diese Elemente wird weiter 
unten noch naher eingegangen werden. Bemerkenswert ist, daB, wie schon LEHMANN 
(1920) nachwies, streichende Spriinge nicht vorhanden sind. 

Neben den altbekannten Uberschiebungen und Verwerfungen kommt den friiher 
viel zu wenig beachteten Verschie bungen von SchoIlen (QUIRING 1919) langs quer
schlagiger und diagonaler, meist steil stehender "Blatter" mit wechselndem Einfallen 
eine immer groBere Bedeutung zu. Diese in den letzten Jahren von BOTTCHER, NEHM, 
OBERSTE-BRINK und KUKUK in den Grubenaufschliissen in groBer Zahl festgestellten 
diagonalen Storungen, unter denen Z. B. das Langendreerer, das Hontroper, das 
Schweriner, das Westender und das Gladbecker Blatt die bekanntesten sind, 
haben Seitenverschiebungen bis zu 100 m und weit mehr bewirkt (s. Tafel VI). Bemerkens
wert ist die schon von CREMER (1903) mitgeteilte Beobachtung, daB die siidlich der 
Blatter gelegenen Karbonteile nach W verschoben sind. Die Blatter scheinen teils 
wahrend der Hauptfaltung, teils nach AbschluB der Faltung entstanden zu sein. 

Beziiglich aIler weiteren Einzelheiten des Faltenbruchbildes, insbesondere aber des 
Mechanismus der Bewegungsvorgange, der sich bei ihrer Bildung abspielte, sei auf die 
Ausfiihrungen von OBERSTE-BRINK in Abschnitt X verwiesen. 

Hand in Hand mit der Herausbildung der vorgeschilderten GroBtektonik geht die in der Zerstuckelung 
der Gebirgsschichten und vornehmlich der in ihnen eingebetteten F16ze sich auspragende Kleintektonik, auf 
die an anderer Stelle eingegangen werden wird. 

D. Das Faltenbild im einzelnen (Sattel und lVIulden). 
1m Interesse einer iibersichtlichen DarsteIlung des tektonischen Baues und der 

Herausstellung der neueren Erkenntnisse seit Erscheinen des Sammelwerkes im Jahre 
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1903 scheint es mir richtig, von den 
Hauptelementen, den altbekannten 
Satteln und Mulden, deren allgemein
tektonische Ausbildung als bekannt 
vorausgesetzt werden darf, auszu
gehen. Dabei sei zur Gewinnung 
eines schnellen Uberblickes iiber das 
Faltenbruchbild auf das VOnMINTROP 
und SCHULTE (1913/14/22) entwor
fene, anschauliche Reliefmodell 
der Steinkohlenablagerung des Ruhr
bezirkes im MaBstab 1: lOOOO hin
gewiesen (s. Abb. 335), das allerdings 
in der Darstellung der Tiefenentwick
lung der Mulden im N und 0 unserer 
heutigen Auffassung nicht mehr ge
recht wird. Weiter verweise ich auf 
die neuentworfene tektonische Uber
sichtskarte im MaBstab 1: 150000 
(s. Tafel VI). Auf ihr sind die wich
tigsten Aufschliisse, insbesondere der 
Verlauf der Sattel- und Muldenlinien 
sowie aller Storungen - unter Be
riicksichtigung der neuen stratigra
phischen Gliederung des Karbons in 
sechs Horizonte - auf eine nach N 
abfallende Ebene (etwa 50-100 m 
unterhalb der Mergeliiberlagerungs
flache des Steinkohlengebirges) pro
jiziert. 

Bei der Darstellung del' Sattel- und 
Muldenlinien habe ich im allgemeinen die 
Linien gewahlt, die den VerIauf del' altesten 
Sattelkernschichten und der jiingsten Mul· 
denschichten (projiziert auf die obengenannte 
Flache) wiedergeben. DaB diese Linien nicht 
immer mit dem VerIauf der groBten Tiefen· 
erstreckung del' Mulden zusammenfallen, 
braucht angesichts del' geschilderten ver
wickelten Faltenausbildung nach der Teufe 
nicht besonders betont zu werden. 

GemaB dem in dieser Ubersichtskarte 
zum Ausdruck gebrachten Ablagerungsbild 
wird sich auch die nachstehende Skizze der 
Tektonik des Ruhrkarbons vorwiegend auf 
die wichtigsten Elemente des durch den 
Bergbau klargestellten Bildes beschranken 
miissen, da selbst eine gedrangte Behand
lung del' weiter nach der Tiefe zu sich ent
wickelnden, starkeren Sonderfalten im Hin
blick auf den zur Verfiigung stehenden Raum 
sich nicht durchfiihren laBt. Eine gute Vor
steHung von den Lagerungsverhaltnissen 
vermitteln die drei Profile del' Tafel VII, 
auf die hier gleichfalls verwiescn wird. 

Wie schon ausgefiihrt wurde, 
schlieBen sich die bekannten Haupt
sattel und -mulden des Ruhrkarbons 
nach N an die GroBfaltenelemente 
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des Rheinischen Schiefergebirges, wie den Remscheid-Altena-Arnsberger Sattel, Ost
sauerHinder Hauptsattel, Liidenscheider Mulde, Ebbesattel, Siegerlander Hauptsattel u. a. 
an (s. Tafel III und Abb. 27), wenn sie auch im Streichen etwas nach N abweichen. 

Wir unterscheiden im Ruhrgebiet 

Herzkamper Mulde 
Esborner Sattel 

Wittener Mulde 
Stockumer Sattel 

Bochumer Mulde 
Wattenscheider Sattel 

von S nach N: 

Essener Mulde 
Gelsenkirchener Sattel 

Emscher - Mulde 
Vestischer Sattel 

Lippe-Mulde 
Dorstener Sattel. 

Siidlichste Mulde des Ruhrkarbons ist die sog. Herzkamper Mulde, die immer als 
eine Sondermulde der Wittener Hauptmulde angesehen wurde (s. Tafel VI). 

Abb.336. Profil durch den Stockumer Sattel. Umgez. nach OBERSTE-BRINK. 

BARTLING (1925) mochte sie wegen der hoch herausragenden, bis nach Kirchlinde verfolgbaren, sie nordlich 
begleitenden Aufwolbung des sog. Esborner Sattels, der noch stellenweise Flozleeres an die Oberflache 
bringt, als selbstandige Mulde von dar Wittener Mulde abtrannen. 

Die scharf ausgepragte Faltenbildung des westlichen und mittleren Muldenabschnittes 
der Wittener Mulde, die einerseits nach dem Ausheben im W, andererseits nach der Tiefe 
zu besonders stark in Erscheinung tritt, geht im Felde der friiheren Zeche Massen III/IV 
in eine tiefer eingesenkte Hauptmulde iiber, die allerdings im Horst von Kamen etwas 
verwischt, ostlich des Konigsborner Hauptsprunges im Grubenfelde von Konigsborn III/IV 
jedoch wieder gut aufgeschlossen ist. Weiter gegen 0 sinkt die Hauptmuldenlinie bis zu 
dem gegen W einfallenden Fliericher Sprung ein, wobei ein starkeres Abschwenken des 
Siidfliigels nach SO unter beginnender Sonderfaltung erfolgt. In dieser Mulde diirften 
bis zum Deckgebirge noch die gesamten Fettkohlen- und vielleicht noch etwas von den 
untersten Gaskohlenschichten entwickelt sein. Trotz aller meiner Bemiihungen ist es 
mir jedoch noch nicht gelungen, hier das Leitfloz Katharina zu erkennen. Nach den Auf
schliissen der Versuchsschachtanlage Bramey sind ostlich des Fliericher Sprunges wieder 
EB- und Magerkohlen vertreten. Die in der Wittener Mulde, insbesondere siidlich des 
Stockumer Sattels und am Siidrande der Hauptmulde, noch in Erscheinung tretenden 
Sondermulden werden nach der Tiefe zu· immer steiler und spitzer. Stellenweise laBt 
sich das schon in Aufschliissen iiber Tage beobachten. 
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1m 0 des Fliericher Sprunges kann der Faltenbau dieser Mulde mangels weiterer 
Grubenaufschliisse und infolge Uberdeckung des flozfiihrenden Karbons durch die 
Schichten der Kreide nur noch an der Hand von Bohrungen verfolgt werden, die aber 
in vielen Fallen nur mit Vorsicht verwertet werden diirfen. Es ist daher auch nicht 
moglich, die siidliche bzw. siidostliche Grenze des flozfiihrenden Karbons gegen das 
Flozleere mit absoluter Sicherheit anzugeben. 1m Abschnitt "Ausdehnung des Kar
bons" ist der Weiterverlauf des Ausgehenden der Wittener Mulde im einzelnen ver
folgt worden. 

Die Wittener Mulde wird nach N durch den seit altersher bekannten, sehr schmalen 
und steilaufgerichteten Stockumer Sattel, den siidlichen Hauptsattel von bUSCH, 

Abb. 337. Stockumer Sattel, auigeschlossen im Steinbruch der Zcche 
Klosterbusch bei Herbede. Auin. der Zeche. 

abgeschlossen (s. Abb. 336). Infolge 
der satteldachartigen, starken Zu
sammenstauchung seiner Schichten 
ist sein Kern so hoch herausgepreBt 
worden, daB etwa ostlich von der 
Unnaer Starung die tiefsten Ab
lagerungen der Magerkohle unter 
der Kreide abstoBen. Wegen des 
im W und vermutlich auch im 0 
sich vollziehenden zungenformigen 
Eingreifens alterer, flozleerer Sattel
kernschichten in das flozfiihrende 
Karbon hinein hat dieser Sattel 
die kleinste streichende Langenaus
dehnung aller westfalischen Kar
bonsattel. 1m westlichen und mitt
leren Teile durch Grubenbaue und 
Tagesaufschliisse (s. Abb. 337) klar 
erkannt, laBt sich sein Verlauf 
(s. Tafel VI) auch in dem durch 
Bergbau noch nicht erschlossenen 

ostlichen Teile des Bezirkes ziemlich gut in der alten Streichrichtung iiber Rhynern 
und Norddinker bis iiber die Lippe hinaus und weiter durch den meist geringen Gas
gehalt der erbohrten Floze sowie das durchweg steile Einfallen der Schichten ver
folgen. Aufseinem Siidfliigel verlauft fast parallel zu ihm der siidlich einfallende 
Satanella-Wechsel (s. Abb. 336), dessen UberschiebungsausmaB bis etwa 1200 m betragt. 
Es steht durch Grubenaufschliisse noch nicht mit Sicherheit fest, ob auch er gefaltet 
ist, wie vielfach angenommen wird. N ach Wist die Satanella noch ziemlich weit im 
Flozleeren nordlich von Nierenhof zu verfolgen, wo sie nach BARTLING (1927) Flozleeres 
gegen Flozfiihrendes verwerfen sollte. Nach KELLER (1934) ist hier nur noch ein Schub
maB von rd. 250 m vorhanden (s. Tafel VI) . Auf seiner Nordseite wird der Stockumer 
Sattel von einer aus den steil nach N einfallenden Scharnhorster bzw. Kurler Wechseln 
bestehenden Uberschiebungszone begleitet, die sich im W in der Colonia-Uberschiebung 
(mit einer Schubweite von rd. 400 m) wiedererkennen laBt. In Rohe der Zeche Tre
monia wird der Sattel von dem nach S einfallenden "Tremonia-Deckel" durchsetzt 
(vgl. Abb. 376). 

Die an den Stockumer Sattel nach N sich anlegende Bochumer Mulde greift im 
GrundriB weit iiber die Wittener Mulde nach NW hiniiber, ebenso wie die nachstfolgende 
Essener Mulde iiber die Bochumer Mulde nach NW vorstaBt. 

In diesem staffelformigen Vorspringen der einzelnen Muldengebiete nach NW handelt es sich offenbar 
nicht urn Erscheinungen, die auf primare palaogeographische Vorgangc zuriickzufUhren sind. Vielmehr 
diirfen hier Wirkungen eines noch vor der Ablagerung des Zechsteins erfolgten Aufwolbung des Ge
bietes der Niederrheinischen Bucht vorliegen, das, in Scholl en zerbrochen, spater der Abtragung unterlag 
(WUNSTORF 1927). 
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Gleich der Wittener Mulde ist auch die Bochumer Mulde 
im W, wie sich besonders an ihrem westlichen MuldenschluB 
beobachten laBt, durch wiederholte Ausbildung von Sonder
mulden und -satteln reich gegliedert (s. Abb. 338). Nach der 
Mitte des Reviers zu wird dieser Faltenbau des W noch leb
hafter und zeigt hier bis etwa 25 ± gut bergbaulich auf
geschlossene Einzelfalten, auf die hier im einzelnen nicht ein
gegangen werden kann (s. Tafel VI). Aus den Untersuchungen 
BOTTcHERs ergibt sich, daB die Sonderfalten dieser Mulden 
sich nach der Tiefe zu immer spitzeren Formen (Knickfalten) 
entwickeln (s. Tafel VII), wie das auch schon die ortlich ± 
gut aufgeschlossenen Faltenbilder der Gegend von Heisingen, 
Kupferdreh und Werden stellenweise erkennen lassen. 

Ostlich des tektonisch eigenartigen Schichtenbaues der 
Zeche Hansa wird die Faltenentwicklung der jtingsten Schich
ten der Bochumer Mulde unter dem Mergel wieder ruhiger 
und macht einer flachen Hauptmulde Platz, die sich vom 
Achenbacher bis zum Unnaer Sprung weiter nach 0 einsenkt. 
Dieser flachen Hauptmulde legen sich nun sowohl in Rich
tung auf den nordlich abschlieBenden Wattenscheider Sattel 
als auf den im S gelegenen Stockumer Sattel zu bald starker, 
bald schwacher ausgebildete Falten an. Infolge eines weiter 
im 0, im Felde der Zeche Grimberg, aus der Mulde auf
tauchenden und stellenweise von Storungen durchsetzten, 
flachen Muldensattels (der nach einem Profil in Richtung der 
Zechen de Wendel-Radbod noch in der Hohe von Hamm 
vorhanden zu sein scheint) bilden sich zwei selbstandige, 
untiefe Sondermulden hera us , die sich nach der Tiefe wieder 
in zahlreiche, allmahlich scharfer werdende Sonderfalten auf
losen. In der nordlichen dieser Mulden steht die obere Fett
kohle bauende Schachta,:p.lage R ad bod, wahrend in der etwas 
tiefer eingesenkten stidlichen Sondermulde (s. Abb. 339) die 
Schachte der Zeche de WendelI/II eine sehr kleine Gas
kohlenmulde aufgeschlossen haben. In Verbindung mit den 
vielen dort niedergebrachten Bohrungen auf Kohle ergibt sich, 

z 

daB die Muldenlinie der nordlichen Bochumer Sondermulde u,6"!'."II'II. ,1,0,- , 
I't 2. ""': Ide~ ..... 

tiber Heessen und weiter (stidlich von Ahlen) tiber die Schachte .d"Wj'JaITDM7~ •• ',"'_~o~~ 
..... ;;i.~ He lene ....... -

der Zeche W estfalen bis etwa Neu-Beckum verlauft, wahrend . _ ~-o;,,,~~1 
.~' .. ;.' (iH'~",- ~) 

die Muldenlinie der stidlichen Bochumer Mulde tiber Hamm l"j·~·· =';'31~~;r 
hinaus keine groBe Bedeutung mehr zu besitzen scheint. 

Auf die ziemlich regelmaBige Ausbildung dieser Sonder
mulde folgt wciter nach S wieder eine etwas lebhaftere Falten
bildung, die den stark ausgepragten Falten im Felde der 
Zeche Grillo entsprechen dtirfte. In einer dieser Sonder
mulden scheinen die Schachte der frtiheren Zeche Maximilian 
zu stehen, welche stark gefaltete Floze der mittleren und 
unteren Fettkohlenschichten mit einem im allgemeinen stid
lichen Einfallen angetroffen haben. In der nordlichen Sonder
mulde baut die Zeche Sachsen, die im Ostfelde noch eine 
flache Gaskohlenmulde erschlossen hat. Noch weiter ostlich, 
tiber die Zeche Westfalen hinaus, laBt sich die Tektonik 
dieses Muldenabschnittes nur noch aus den Bohrungen hera us
lesen. 1m tibrigen kann man aus der von W nach 0 stetig 

~;O""7fn'I··;nn!:-
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fortschreitenden Abnahme des Gasgehaltes der in zahlreichen Bohrungen erschlossenen 
Floze in Verbindung mit der steiler werdenden Aufrichtung der Schichten auf ein 

Kukuk, Geologie. 20 
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Abb.330. Die Lagerungsverhaltnisse im Felde der Zeehe de Wendel, dargestellt durch Schichtenlinien und Spriinge in der Ebene 
des FWzes Ida (Robert). Nach FERRARI. 

Nord Wath.n~cheider Sattel 
Hontroper 
Sa tte l 

Abb.340. Profil durch den Wattenscheider Sattel. Nach Grubemissen entworfen. 

allmahliches Ausheben des flozfuhrenden Karbons in dieser Richtung schlieBen, zUIlial 
nach den Angaben MENTZELs (1906) ostlich von Beckum in den Bohrungen Westfalen 
12 und 16 kein flozfuhrendes Karbon mehr, sondern hochstwahrscheinlich Flozleeres 
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(oder Kulm) erreicht worden ist. Dieses Er
gebnis wird durch den Befund der Bohrung 
V. 93 bei aIde erhiirtet, welche im Jahre 
1937 Flozleeres angetroffen hat. Den Er
gebnissen der Bohrungen nach zu urteilen, 
wird sich das Ausheben der flozftihrenden 
Schichten der Bochumer Mulde nicht in Form 
einer einzigen £lachen Mulde, sondern in 
mehreren Einzelfalten vollziehen. 

Der die Bochumer Mulde nordlich be
grenzende Wattenscheider Sattel ist nicht 
so einheitlich gebaut wie der Stockumer 
Sattel, sondern tritt stellenweise, wie im 
Felde der Zeche ver. Constantin, in der 
Form meist zweier, sich ortlich ablosender 
Einzelsattel in Erscheinung (s. Abb. 340). 
Trotz seiner im tibrigen durch Querverwer
fungen mehrfach beein£luBten Richtung be
halt er im groBen und ganzen auch im 
Weiterverlauf nach 0 seine Geradlinigkeit 
bei. Hier ist er durch die Aufschltisse der 
Zeche Victoria (Ltinen) und Werne, deren 
Schachte auf dem Stid£ltigel des Watten
scheider Sattels niedergekommen sind, in 
seiner Lage genau festgelegt. Wie beim 
Stockumer Sattel, fehlt auch am Watten
scheider Sattel eine gefaltete Uberschiebung 
nicht. Es ist der Sutan, bekannt durch 
die klassisch gewordenen Untersuchungen 
L. CREMERS (1894) tiber die Faltung dieser 
Uberschiebungsflache (s. Abb. 341). 

Der mit etwa 65° einfallende Haupt
wechsel ist, wie im SW, auch in der Mitte 
des Bezirkes meist von mehreren Nebentiber
schiebungen begleitet. In seiner Weiterer
streckung nach 0 kann dieser Wechsel, dessen 
£laches AusmaB von etwa 400 m im W bei 
Werden (s. Tafel VI) bis auf rd. 2000 m im 0 
auf Zeche Werne anwachst, in den Feldern der 
Zechen Werne, Radbod und Westfalen durch 
die steile Aufrichtung der Schichten und 
die nachweisbare Uberlagerung Jungerer 
durch altere Schichten erkannt werden. Die 
Aufwolbung zum Wattenscheider Sattel 
wird auBerdem noch durch das Antreffen 
tieferer Karbonhorizonte im Sattelkern gegen
tiber den stidlich und nordlich von dieser 
Sattellinie aufgeschlossenen, hoheren Hori
zonten ersichtlich. 1m W laBt sich der Sutan 
tiber Werden hinaus verfolgen, wo die Grau
wackenzone des mittleren Flozleeren auf 
die Schichten unter Floz Wasserbank auf
geschoben ist (BARTLING 1927). 1m tibrigen 
ahnelt der teilweise schwach nach N tiber
kippte und trotz starker Zusammenpressung 
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meist etwas breitere - nur stellenweise kofferformig entwickelte - Wattenscheider 
Sattel in seiner Ausbildung dem sudlichen Hauptsattel. 

Fast noch deutlicher als die Bochumer Mulde laBt die Essener Mulde in ihrem falten
reichen MuldenschluB (in Hohe von Miilheim) die sich nach der Tiefe immer rdcher 
gestaltende Tiefenfaltung dieser Mulde erkennen. BARTLING hat sie in einem ~),fischau
lichen Blockdiagramm wiedergegeben (s. Abb. 330). Die Zunahme der Faltnngsstarke 
nach der Tiefe kann auch weiter im 0, so insbesondere im Profil der Zeche Holland , 
beobachtet werden, wo unterhalb der ruhig gelagerten Gaskohlenfloze dPd Muldensud
fliigels sich eine immer scharfer in Erscheinung tretende SonderfaltuT1g herausbildet. 

Wie die Ubersichtskarte (Tafel VI) zeigt, verschwindet die unmittelbar unterhalb 
der Deckgebirgsunterflache in den jungeren Karbonhorizonten so modellartig ausgebildete 
und geschlossene Trogform der Essener Mulde ostlich des SekundusSprungs, urn einem 

Nord 
Z.P1 uto 

5d.1.WoI1.5dlt.] uelsenkirchener Sattel 

Abb. 342. Profil durch den Gelsenkirchener Sattel. Umge?. nach OBERSTE-BRINK. 

SUd 

Faltensystem Platz zu machen, in dem das Idealbild einer Hauptmulde nur noch stark 
verwischt zu erkennen ist. Gleichzeitig tritt auf Kosten der einheitlichen Muldenaus
bildung der bekannte, breite und mehrfach gefaltete Gelsenkirchener Sattelrucken unter 
anderem im Felde der Zeche Konig Ludwig in Erscheinung. Mit dem Auftreten dieses 
Tektogens wird auch ein schwaches Abschwenken der Muldenlinie der Essener Mulde 
nach S und der Emscher-Mulde nach N bemerkbar (s. Tafel VI). Zur Verschleierung des 
tektonischen Bildes tragen dann weiter die das Gebilde durchsetzenden Querverwerfungen 
sowie die den Wattenscheider Sattel auf seinem Nord- und Sudrand begleitenden Uber
schiebungen nebst der Grabenversenkung in der sudlichen Fortsetzung des Marler Grabens 
(s. Tafel VI) bei. Erst in den Feldern Ickern-A. v. Hansemann bildet sich die Essener 
Mulde wieder zu einer einheitlichen, breiten Mulde aus. Immerhin lassen die Aufschlusse 
auf Zeche Waltrop erkennen, daB der Nordflugel der Essener Mulde hier noch von den 
aus dem Felde Victor bekannten Falten beherrscht wird. Uber den Aufbau und die Fort
setzung dieser Mulde jenseits der Lippe laBt sich noch kein einwandfreies Bild gewinnen, 
da Grubenaufschliisse nicht mehr vorhanden sind. Den Bohrergebnissen nach verlauft 
die Hauptmulde bis nordlich von Bockum. Noch weiter ostlich wird das Faltenbild wieder 
bewegter und erlaubt die Erkennung einer Hauptmulde nicht mehr. Fur ein Ausheben 
dieser Mulde nach NO liegen sichere Anhaltspunkte nicht vor. 

Der die Essener Mulde nordlich begrenzende Gelsenkirchener Sattel unterscheidet 
sich durch seinen stark zusammengepreBten Aufbau im W nicht wesentlich von den beiden 
vorerwahnten sudlichen Satteln (s. Abb . 342). Ostlich des Julia-Constantin- Sprunges 
nimmt er jedoch eine abweichende Gestalt an. Hier haben wir es in dem Gebiete zwischen 



Das Faltenbild im einzelnen (Sattel und Mulden). 

diesem und dem Quintus-Sprung mit einem sehr 
breiten, aus mehreren Sondersatteln bestehen
den, hoch herausgepreBten Gebilde zu tun, 
des sen Hauptrichtung von der alten Streich
richtung abweicht. Die vornehmlich durch das 
Feld der Zeche Konig Ludwig sich hinziehende 
Hauptaufwolbung setzt sich weiter im 0 als 
Faltengebilde fort, auf dessen nordlicher Vor
falte die Schachte Emscher-Lippe, und weiter 
ostlich auf einem Sondersattel die Schachte 
der friiheren Zeche Hermann IfIll stehen. 
Weiter nach ONO senkt sich das Massiv in 
den Feldern Hermann und Aachen anscheinend 
bis zum volligen Verschwinden ein. Das in 
seiner streichenden Fortsetzung in verschiede
nen Bohrungen siidlich Herbern und Mersch 
festgestellte flache Einfallen der Schichten laBt 
sogar auf das Tiefste einer Mulde schlieBen. 
Wie bei den beiden siidlichen Hauptsatteln wird 
auch der leicht nach N iiberkippte Gelsenkirche
ner Sattel auf seiner Siidseite von einer be
deutenden Uberschiebungszone, dem gefalteten 
Gelsenkirchener Wechsel, begleitet (s. Ab
bildung 342), deren Breite bis zu 125 m (Zeche 
Alma) anschwellen kann. Sie ist von MENTZEL 
(1903) zum Gegenstand einer eingehenden U nter
suchung gemacht und von OBERSTE-BRINK 
weiter unten naher behandelt worden. Die 
Schubweite dieses Wechsels betragt an den 
steilsten Stellen rd. 600-800 m. Wie die beiden 
siidlicheren groBen Uberschiebungen ist auch 
der Gelsenkirchener Wechsel nach W bis ins 
Flozleere zu verfolgen. Nach BARTLING (1927) 
soll er sogar noch auf der linken Ruhrseite 
nachzuweisen sein. Auch ·diesem Sattel fehlen 
auf der Nordseite ungefaltete Wechsel nicht 
(s. Tafel VI). 

Die im W deutlich ausgeformte Emscher· 
Mulde scheint im Gegensatz zur Essener Mulde 
auch noch weiter im 0 als GroBmulde jiingerer 
Horizonte unterhalb des Deckgebirges vorhan
den zu sein. Man gewinnt aus den Bohrergeb" 
nissen sogar den Eindruck, daB die aus den Fel
dern Schlagel und Eisen und General Blumen
thaI bekannte ideale Trogform trotz verschiede
ner Falten im Felde der Zeche Ewald -Fortsetzung 
etwa ostlich von Datteln wieder ausgebildet ist 
und iiber Selm bis siidlich von Ascheberg be
stehen bleibt. Hier ist sie jedenfalls in zahlreichen 
Bohrungen mit flachem Einfallen der Schichten 
und hoherem Gasgehalt der Kohle wieder zu 
erkennen. Noch weiter ostlich scheint die Haupt
mulde durch eine Sattelaufwolbung abgelost zu 
werden, die in zahlreichen Drensteinfurt- und 
Herbern - Bohrungen bis ii ber Drensteinfurt 
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hinaus in Erscheinung tritt. Sudlich dieser Aufwolbung scheint eine ausgedehnte Mulde 
vorhanden zu sein, die sich noeh nieht in das bekannte Faltensystem eingliedern laBt. 
1m W des gesehlossenen Teiles der Hauptmulde, d. h. etwa westlieh von der Starung 
KaIner Bergwerks-Verein, geht die trogartige Lagerungsform unter anderem in den 
Feldern der Zeehen Jacobi, Vondern, Osterfeld, Neumuhl und Friedrich Thyssen in 
flache Wellen uber, so daB es hier nicht ganz leicht fallt, die Hauptmuldenlinie weiter 
festzulegen. Unmittelbar reehts des Rheins ist sie in den Thyssenfeldern wieder zu 
erkennen und laBt sich von hier uber den Rhein hiniiber auf dje linke Seite bis in 
das Feld der Zeehe RheinpreuBen IV verfolgen. 

Die unmittelbar unterhalb des Deckgebirges nordlich von Gelsenkirchen ideal aus
gebildete Emscher-Mulde wird von der weiter nordwestlich aufgeschlossenen, flachen 
Lippe-Mulde durch eine breite, friiher als "Gladbecker Sattel" bezeichnete Schichtenauf
wolbung getrennt, deren Aufbau ich im Jahre 1927 naher untersucht habe (KUKUK 1927). 
Dieses Tektogen hat sich nicht als einfacher Sattel, sondern ahnlich dem auf Zeche Konig 
Ludwig als ein vielgestaltiges breites Faltengebilde erwiesen (s. Abb. 343). 

Schon MENTZEL, der diesem Gebilde den Namen "Gladbeeker Sattel" gab, hatte 1905 riehtig vermutet, 
daB es sich in dem Gladbecker Sattel nicht urn eine einfache Antiklinale, sondern urn einen mindestens von 
einem Sondersattel begleiteten Hauptsattel handeln musse, ohne allerdings - mangels genugender Auf
schlusse - zu einer richtigen Erkenntnis gelangen zu konnen. Auf Grund meiner Untersuchungen hatte 
ich auf meiner erstcn tektonischen Ubersichtskarte des Bezirkes (KUKUK 1910) zum Ausdruck gebracht, daB 
nieht dem eigentlichen Gladbecker, sondern einem weiter im N gelegenen Sondersattel, der hier die aItesten 
Schichten hochbringt, die Rolle des die Lippe-Mulde nach S abschlieBenden, fUhrenden Trennungssattels 
zwischen Lippe- und Emscher·Mulde zukommen musse. Ieh bezeichnete ihn als den Sattel Zweckel-Auguste 
Victoria, ein Name der allgemein aufgegriffen wurde und in die Literatur uberging. 

Die in den letzten beiden Jahrzehnten neuentstandenen Aufschliisse auf den Zechen 
Graf Moltke, Hugo, Schlagel und Eisen, Auguste Victoria und insbesondere auf den 
fiskalischen Zechen (Mollerschachte, Zweckel, Scholven, Bergmannsgliick und Wester
holt) haben nun iiber die Natur dieses zwischen Lippe- und Emscher-Mulde hoch heraus
ragenden Gebildes neues Licht geworfen. Dieses gestattet uns heute, eine wesentlich 
andere Vorstellung von dieser eigenartigen Sattelaufwolbung zu gewinnen (KUKUK 1927). 
Nach ihrer Lage im Gebiete des alten "Vestes Recklinghausen" schlage ich fur sie den 
Namen des Vestischen Sattels vor (s. Abb. 343). 1m einzelnen ergibt sich folgendes: 
In Hohe von Gladbeck entwickelt sich auf Kosten der im W noch deutlich ausgepragten, 
weitspannigen Emscher-Mulde ein allmahlich immer breiter werdendes, hoch heraus
ragendes und faltenreiches Gewolbe mit einer Reihe von Sondersatteln. Soweit sich die 
Verhaltnisse zur Zeit beurteilen lassen, treten funf durch Mulden getrennte Sondersattel 
in Erscheinung, die ieh von N nach S als "Zweckel-Auguste Victoria-, Gladbecker, 
Westerholter, Siidliehen Westerholter und Schlagel und Eisen-General 
Blumenthaler Sattel" bezeichnet habe (s. Abb. 343 und Tafel VI). 

Die nordlichste dieser Aufwolbungen - der Sattel Zweckel-Auguste Victoria - ist, abgesehen 
von den Aufschlussen auf den Rheinbaben- und Mollerschachten sowie auf den Zechen Zweekel, Scholven und 
Westerholt, in Ausbildung und Richtung durch die bergbaulichen AufschlUsse der Zeche Auguste Victoria 
bestimmt. Als ausgesprochener Sattel mit einem Magerkohlenkern ist er in der gleichen Ausbildung auch 
weiter im 0 vorhanden. Die nach S folgende zweite Heraushebung der Gebirgsschichten, der seit langem 
in den Profilen der Zechen Graf MoUke und Hugo bekannte, fettkohlenfuhrende, fruhere eigentliche Glad
becker Sattel, der im Felde der Zeche Bergmannsgluck noch einmal klar zu erkennen ist, versehwindet 
weiter nach 0 schon im Felde dieser Zecl:te. Auf diesen Sattel folgt nach S die aueh weiter ostlich noeh 
erkennbare dritte Aufwolbung, der sog. Westerholter Sattel, der auf der Zeche Bergmannsgliick und 
besonders auf Westerholt I/II deutlich als flache und breite Fettkohlenkuppe aufgeschlossen ist. Noch weiter 
sudlieh erhebt sich die vierte SattelaufwOlbung, der sog. SudIiehe Westerholter Sattel. DenAbsehluB 
dieser Falten nach S bildet dann die fiinfte Aufwolbung, der Sattel Schlagel und Eisen· General 
Blumenthal, welcher im Grubenfelde von Schlagel und Eisen als allseitig geschlossener Fettkohlen- bzw. 
Gaskohlensondersattel (nach Art eines oberschlesischen "Flozberges") gut ausgepragt ist. Er laLlt sich 
ebenso wie der Sudliche Westerholter Sattel, der Westerholter Sattel und der Sattel Zweckel.Auguste 
Victoria auch noch ± weit nach 0 verfolgen (s. Tafel VI). Wie bei allen groLlen Satteln fehlen auch die 
begleitenden Uberschiebungen nicht, wenn sie hier auch nicht mehr die groLle Rolle wie im S des Bezirkes 
spielen. Die hier in Erscheinung tretenden Wechsel, die zu einem Schuppenbau gefUhrt haben, fallen fast 
durchweg nach S ein. Soweit man die Hauptuberschiebungsflache (Scholvcner Wechsel) bislang hat erkennen 
konnen, ist ihre Faltung noch ungeklart. Aber auch nordlich einfallende Ubersehiebungen sind zu beobachten. 
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Weiter nach W scheint - von Sonderaufwolbungen abgesehen - nur der Sattel 
Zweckel-Auguste Victoria das tektonische Bild zu beherrschen. Die in der alteren 
Literatur oft vertretene Anschauung, daB im W Emscher- und Lippe-Mulde ohne 
trennende Sattelerhebung ineinander iibergingen, kann daher nicht als zutreffend be
trachtet werden. 

Die an diesen Sattel sich anlehnende Lippe· Mulde besitzt nach den Aufschliissen 
der Zechen Auguste Victoria, Baldur, Fiirst Leopold und Brassert in Verbindung mit 
den Ergebnissen der zahlreichen dort niedergebrachten Bohrungen, insbesondere in den 
Keafeldern (nordlich von Haltern), unterhalb des Deckgebirges einen noch flacheren 
Bau als die Emscher-Mulde (KUKUK 1920). 

Die alte Vermutung, daB auch die Lippe-Mulde nach N durch eine Schichtenaufwolbung 
abgeschlossen wird (KRuseR 1908), ist durch das Ergebnis von Bergbau und Bohrungen 
bestatigt worden. Ais trennende Sattelerhebung ist auf dem Dorstener Horst der Dorstener 
Sattel erkannt worden (s. Tafel III). Jedoch sind die Anhaltspunkte fiir die Aus
bildung und den Verlauf dieses Sattels noch nicht so eindeutig wie bei den anderen 
Hauptsatteln. Weiter im 0 fehlen Bohrlochaufschliisse zu seiner Weiterverfolgung. Ob 
die steile Aufrichtung der Schichten in der im Streichen dieser Sattelerhebung liegen
den Bohrung Miinster 1 (3 km siidlich von Miinster) noch als ostliche Fortsetzung des 
Dorstener Sattels aufgefaBt werden darf, muB als sehr fraglich bezeichnet werden. Nach 
den in Betracht kommenden Bohrungen scheint dieser Sattel in W nicht mehr vor
handen zu sein. 

Auch noch weiter nach N kann von einem volligen Ausklingen der Faltung 
nicht die Rede sein, wenn auch die Schichten in den Mulden (unmittelbar unterhalb 
des Deckgebirges) im allgemeinen flach gelagert sind (s. Tafel III). BARTLING (1927) fiihrt 
weiter nach N noch die Raesfelder Hauptmulde und einen darauffolgenden (Borkener) 
Hauptsattel auf. Jedenfalls liegt im Gebiet der Schwelle von Winterswijk noch eine 
starke Faltung des Karbons vor, wie die durch eine Reihe von Bohrungen erkannte 
Ausbildung des Weseker und des Winterswijker Sattels beweist. Zwischen diesen 
Satteln liegen noch die bdinger Mulde und die anschlieBende Vredener Mulde 
(s. Tafel II). Allerdings ist das Streichen dieser letzten Falten ein anderes als das der 
Sattel und der Mulden des Ruhrbezirkes, gehoren sie doch schon einem anderen Gebirgs
system an. 

E. Graben, Horste und Stafleln. 
Abgesehen von der oben skizzierten charakteristischen Faltung, wird die Tektonik 

des niederrheinisch-westfalischen Karbons, wie schon erwahnt, durch eine Bruchstruktur 
beherrscht, die teils auf Druck (Druck-St6rungen), teils auf Zug (Zerr-St6rungen) 
zuriickzufiihren ist (s. Abb. 335 und Tafel VI). 

Da die vor bzw. im Gefolge des Faltungsvorganges auftretenden Uberschie bungen 
und Verschie bungen schon oben mitbehandelt sind, solI hier in erster Linie der auf 
Zerrung zuriickzufiihrenden St6rungen, der Spriinge, gedacht werden. Wahrend ihr 
siidlicher Teil mit 130-150° meist ziemlich querschlagig zum Streichen verlauft, drehen 
sie sich in ihrem mittleren Teil - kurz vor der Durchquerung eines Sattels (als versteifter 
Rippe) - bogenformig nach NWin die "herzynische" Richtung hinein. Dabei fallen sie 
mit 50-70° bald nach SW, bald nach NO ein, meist jedoch nach NO. Ihre Sprungbreite 
iiberschreitet selten 50 m. Nur wenige Spriinge, wie der "Primus" und der "Stock und 
Scherenberger" Sprung, haben eine von der Norm abweichende, fast nordsiidliche ("rhei
nische") Richtung. Angesichts der weit iiber 100 zahlenden kleinen und groBen Spriinge 
mit teilweise hohen Verwerfungsbetragen (bis zu 900 m) und groBer Langenerstreckung 
(bis zu 20 km) diirfte sich eine Aufzahlung im einzelnen eriibrigen. Nur etwa 25 der 
wichtigsten Storungen seien kurz aufgefiihrt. Die in ihrer SprunghOhe sich ortlich 
schnell andernden Verwerfer kennzeichnen sich als bis 100 m und mehr machtige Sprung
systeme oder Sprungbiindel mit einer meist grobbrekzienhaft ausgebildeten, ortlich auch 
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mineralisierten Kluftausfiillung. Sehr haufig sind die Kliifte, deren Wande viel£ach mit 
senkrechten, waagerechten oder diagonalen "Rutschstreifen" oder "Hohlkehlen" ver
sehen sind, gas- oder wasserfiihrend. 

Rechts des Rheins sind von W nach 0 unter anderem folgende Spriinge zu nennen 
(s. Tafel VI): der Thyssen- Westende- Sprung mit ostlichem Einfallen, der Thyssen
Hauptsprung mit ostlichem Einfallen, der Neumiihl-Concordia-Sprung mit 
ostlichem Einfallen, der Lohberg-Concordia-Sprung mit westlichem Einfallen, der 
Concordia-Miilheimer Bergwerks-Verein-Sprung mit ostlichem Einfallen, der 
Concordia-Roland- Sprung mit westlichem Einfallen, der Osterfelder Sprung 
mit ostlichem Einfallen, der Vondern-Sprung mit ostlichem Einfallen, der Prosper
Sprung mit westlichem Einfallen, der Kolner Bergwerks-Verein- Sprung mit 
ostlichem Einfallen, der Graf Moltke-Mathias Stinnes-Sprung mit westlichem 
Einfallen, der Gr af Mol tke -Wilhelmine Vi etoria -Sprung mit westlichem Einfallen, 
der rd. 20 km aufgeschlossene Graf Bismarck-Dahlha userTiefbau- Sprung (Primus
Sprung) mit ostliehem Einfallen und rd. 500 m groBtem Verwurf, der Ewald-Hannibal
Sprung mit westlichem Einfallen, der Julia-Constantin-Sprung mit westlichem 
Einfallen, der Ewald- Sprung, der Herner Sprung (Sekundus) mit ostliehem Einfallen 
undrd. 750 m Hochstverwurf, der Blumenthaler Sprung (Tertius) mit westlichem Ein
fallen und 400-600 m Verwurf, der Kirchlinder Sprung (Quartus) mit ostliehem 
Einfallen und 300-500 m Verwurf, der Hansa-Hardenberg-Sprung mit ostlichem 
Einfallen, der Bickefelder Sprung (Quintus) mit westliehem Einfallen und rd. 900 m 
groBtem Verwurf, der Achenbaeher Sprung mit westlichem Einfallen, der Kurler 
Sprung mit ostliehem Einfallen und rd. 300 m Verwurf, der Unnaer Sprung mit 
westlichem Einfallen, der Konigs borner Sprung mit ostliehem Einfallen und 500 m 
Verwurf, der Fliericher Sprung mit westliehem Einfallen und weiter der Saehsen
Sprung, der Miinster-Sprung und der Westfalen-Sprung. 

Wie ein Blick auf die Ubersichtskarte (Tafel VI) lehrt, zerlegen diese Spriinge, worauf 
erstmalig BOKER (1904) aufmerksam machte, den gesamten gefalteten Karbonkorper 
in eine groBe Zahl schmaler, NW - SO streichender, in sich ortlieh wieder zerbroehener 
Querschollen von sehr verschiedener Breiten- und Langenausdehnung, wodureh ein 
besonders im W und im NW ausgepragtes, langs und ortlich auch quer gegliedertes 
"Sehollenmosaik" entstanden ist. 1m einzelnen charakterisieren sieh diese Querstreifen 
je nach ihrer Ausbildung als Horste, Graben und Staffelbruchzonen (s. Tafel VI). 
Unter ihnen spielen ganz naturgemaB die Graben, die in sehr vielen Fallen wertvolle 
Kohlenhorizonte vor der Abtragung und Abrasion zu schiitzen vermochten, wegen ihrer 
wirtsehaftlichen Bedeutung die Hauptrolle (s. Langsschnitt B der Tafel III). 

Diese durch Querstorungen erzeugten Elemente gewahren in Verbindung mit den 
Hauptsatteln oder Hauptmulden in vielen Fallen die Moglichkeit, besondere Teile des 
Steinkohlengebirges, z. B. ein Grubenfeld oder eine Schachtanlage, der Lage nach durch 
die beiden nahezu aufeinander senkrecht stehenden Richtungselemente einer Mulde oder 
eines Sattels bzw. eines Grabens oder eines Horstes koordinatenmaBig ziemlich genau 
zu bezeichnen, scharfer jedenfalls, als es durch den einfachen Hinweis auf nur ein in 
Betracht kommendes Faltenelement gesehehen kann. 

Urn einige Beispiele zu nennen: Die Lage der Zeehe Konigsborn III/IV ist einer
seits durch die Wittener Mulde und andererseits durch den Konigsborner Graben, 
diejenige der Zeche PreuBen II durch die Boehumer Mulde und den Graben von 
PreuBen, diejenige der Zeehe Konigsgrube durch die Essener Mulde und den 
Graben von Konigsgrube in wiinschenswerter Weise scharf festzulegen. 

Auf Tafel VI und Abb. 333 sind daher die wichtigsten Graben und Horste, die 
sich tiber das Gebiet mehrerer Mulden erstrecken, durch Namen hervorgehoben, die 
ich teilweise schon bei meiner ersten Bearbeitung des Gebietes vorgesehlagen habe 
(KUKUK 1910), z. B. Konigsborner Graben, Kamener Horst, Graben von 
PreuBen, Dortmunder Graben, Marler Graben, Graben von Konigsgrube 
und Horst-Emscher-Graben. In Erganzung der durch LEHMANN (1920) erweiterten 
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Elemente habe ich auf der Ubersichtskarte (Tafel VI) noch elmge neue Begriffe, wie 
Dortmunder Staffel, Castroper Horst, Herner Horst, Graben von Mont 
Cenis, Hammer Horst, Recklinghauser Staffel und Graben von Maximilian
Anneliese eingeftihrt. 

In Richtung von 0 nach W tritt neben vielen, noch nicht genauer zu erfassenden 
Schollen, von denen ich nur den Graben Maximilian-Anneliese und den Hammer 
Horst nennen mochte, ein stark ausgepragter Graben in Erscheinung, der westlich 
durch den Konigsborner und ostlich durch den Fliericher Sprung begrenzt wird. Dieser 
Grabenversenkung, dem Graben von Konigsborn, ist es zu verdanken, daB in diesem 
Abschnitt der Wittener Mulde nicht nur die gesamten Fettkohlenschichten, sondern auch 
ein Teil der Gaskohlenschichten erhalten geblieben sind. Auch in der Bochumer Mulde 
ist der EinfluB des Grabens nicht zu verkennen. Er ist hier die Ursache, daB die Zeche 
Werne nach S und N hohe Gaskohlenschichten aufgeschlossen hat, wahrend die auf den 
angrenzenden Horsten bauenden Zechen de Wendel (ostlich) und Grimberg (westlich) 
stratigraphisch tiefere Horizonte antrafen. 

Durch die Kartierungsarbeiten der Geologischen Landesanstalt hat sich die Wirkung dieses Graben
einbruches auch noeh weit nach S, bis in das alte Gebirge, verfolgen lassen. Verwerfungsspalten dieses Systems 
sehlieBen das bekannte Konglomerat von Menden ein. Jedoch kann in dieser Konglomeratzone von einem 
ausgepragten Graben, dessen Randverwerfungen den Grenzstorungen des Konigsborner Grabens entsprechen, 
infolge einer wahrscheinlich schon unter der Kreidebedeckung beginnenden Auflosung der Hauptverwerfungen 
in viele kleine Einzelstorungen und Ablenkung aus der alten Streichrichtung nicht mehr gesprochen werden 
(s. Tafel VI). 

Auf diesen Graben folgt nach W ein Horst, der von mir als Kamener Horst bezeichnet 
worden ist. Auf ihm stehen die Schachte Konigsborn lund weiter nordlich die Monopol
schachte Grillo und Grimberg, sowie die auflassige Zeche Hermann. 

Hieran schlieBt sich westlich ein von dem Unnaer Sprung (Massener Hauptverwerfung) 
und dem Kurler Sprung begrenzter Graben, der Graben von PreuBen, der besonders fur 
die Bochumer Mulde von Bedeutung ist. In ihm haben die Schachte PreuBen II Floze 
der Gasflammkohlenschichten bis uber Floz Bismarck hinaus, den hochsten in der 
Bochumer Mulde bekannten Horizont, aufgeschlossen (s. Tafel VI). 

Weiter westlich zeigt die Karte wieder einen Horst, den Waltroper Horst, der durch 
den Kurler Sprung und den Achenbacher Sprung eingefaBt wird. Auf ihm bauen die 
Zechen PreuBen I, Minister Achenbach III/IV und Waltrop. 

Nach W begegnet man nun der Dortmunder Staffel, gekennzeichnet durch den 
Achenbacher (ostlich) und den Bickefelder Sprung (westlich). Hier stehen die Schachte 
der Zechen Minister Stein, Minister Achenbach lund Emscher-Lippe II und III. 

Weiter westlich erscheint der von dem rd. ,1)00 m verwerfenden Quartus-Sprung und 
dem Bickefelder Sprung (mit 700 m Verwurf) gebildete Dortmunder Graben. Ihm ver
dankt der so beeinfluBte Abschnitt der Wittener, Bochumer, Essener und Emscher
Mulde mit den Zechen Tremonia, Dorstfeld II/III und I/IV, Kaiserstuhl III/VII, Hansa, 
Furst Hardenberg, Westhausen, A. v. Hansemann und Viktor IV seinen groBen Kohlen
reichtum. Besonders augenfallig wird der EinfluB dieser Grabenverwerfung in der 
Wittener Mulde, in der langs der Kirchlinder Storung noch die Fettkohle erhalten geblieben 
ist (s. Tafel VI und Abb. 333). 

Westlich schlieBt sich der kurze Castroper Horst an, begrenzt von dem Kirchlinder 
Sprung und dem Blumenthaler Sprung, mit den Anlagen Germania, Zollverein I, Graf 
Schwerin, Erin und Viktor II. 

Auf ihn folgt als tiefe Grabenversenkung der Graben von Mont Cenis, der nach N 
in den Marler Graben ubergeht. Wahrend der erstere von der Blumenthaler Hauptver
werfung (Tertius) und dem Herner Sprung (Sekundus) eingefaBt wird, ist der Marler 
Graben vom Tertius und dem Ewald-Sprung begrenzt. Dieses Grabensystem hat be
wirkt, daB hier die Zechen Schlagel und Eisen I/II und V und General Blumenthal die 
hochsten der bis jetzt im Ruhrkohlenbecken erschlossenen Flozhorizonte angetroffen 
haben. Die Wirkung dieses Grabens, der nach SO bis weit in die Bochumer Mulde verfolgt 
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werden kann, ist nach NW noch in der Lippe-Mulde durch eine Reihe von Bohrungen 
nachgewiesen. 

Getrennt durch den wenig ausgedehnten Herner Horst mit den Anlagen Reckling
hausen I/I1, Julia, von der Heydt, Shamrock I und II, Constantin 1/I1, VI/VII, VIII/IX, 
folgt weiter im W ein sowohl in der Emscher- als auch in der Essener Mulde ausgepragter 
Graben, der Graben von Konigsgrube. Seine Grenzverwerfungen bilden westlich die 
groBe Starung Dahlhauser Tiefbau-Graf Bismarck (Primus-Sprung) und ostlich der Julia
Constantin-Sprung, der nach NW durch den Ewald-Hannibal-Sprung abgelost wird. 
Der rd. 500 m starke Verwurf des mit 70° nach 0 einfallenden Primus-Sprunges ver
leiht der Zeche Konigsgrube die Moglichkeit, die jiingsten der in der Essener Mulde 
bekannten Floze (Floz Bismarck einschlieBlich) zu bauen. 

Weiter nach W tritt der Horst-Emscher- Graben in Erscheinung, der fast aus
schlieBlich auf die Emscher-Mulde und den Vestischen Sattel beschrankt ist. Der von 
den Spriingen Kolner Bergwerks-Verein einerseits und Wilhelmine Victoria-Graf Moltke 
andererseits begrenzte Graben wird durch mehrere Storungen wieder in Einzelschollen 
zerlegt. In dieser Grabenversenkung bauen die Zechen Mathias Stinnes, Rheinbaben, 
Graf Moltke III/IV, Nordstern 1/I1 u. a. 

Ebenso wie in dem vorgeschilderten Gebiete sind a~~h weiter im W und NW 
des Bezirkes zahlreiche, teils westlich, teils ostlich einfallende Spriinge vorhanden, die 
das Gebiet in nordwestlich streichende Graben- und Horstelemente zerlegen. Ent
sprechend der Wirkung der Storungen im Hauptbergbaugebiet weisen auch diese Graben 
hohere, die Horste dagegen tiefere Karbonhorizonte auf. Da ihnen im allgemeinen nicht 
die Bedeutung der vorerwahnten Schollen zukommt, sind sie noch nicht durch besondere 
Namen herausgehoben worden (s. Tafel VI und Abb. 333). 

Da die im Karbon aufgeschlossenen Spriinge auch in den iiberlagernden Zechstein 
bzw. die Trias hineinsetzen und diese Schichten begrenzen, werden hierdurch wieder 
neue tektonische Elemente erzeugt. Aus der Wirkung der wiederholten Abtragungs
vorgange zur Zechstein- und Buntsandsteinzeit in Verbindung mit entsprechenden Trans
gressionen erklart sich auch das bekannte, zickzackformige Bild der siidlichen Dyas
und Trias-Grenzlinie in diesem Gebiete mit dem Zuriickspringen der Trias und des Zech
steins nach N auf den Horsten und dem VorstoB dieser Ablagerungen nach S in den 
Graben (s. Tafel VI). Nur stellenweise faUt die Siidgrenze der Trias bzw. der Zechstein
ablagerung in diesen Schollen mit den auBerdem noch auftretenden OW-Verwerfungen 
zusammen. 

Unter diesen Querelementen mochte ich an erster Stelle den hochragenden Dorstener 
Horst als beherrschenden Karbonhorst nennen, auf des sen nordlichstem Teil die Schachte 
der stillgelegten Zeche Baldur sowie der Zeche Fiirst Leopold unmittelbar unter dem 
Kreidedeckgebirge Floze der Gasflammkohlenschichten aufgeschlossen haben. Dieser 
Karbonhorst ist, wie erwahnt, vollig frei von Zechstein und Buntsandstein. Ostlich legt 
sich der mit Zechstein und Buntsandstein erfiillte, nach S vorspringende Mar ler Gra ben 
an, wahrend sich im W ein weit nach S vorstoBender,. in sich wiederholt gestaffelter 
Karbon-Zechstein-Graben, der Kirchhellener Graben, anschlieBt, der von den 
Spriingen Graf Moltke-Wilhelmine Victoria bzw. Graf Moltke-Mathias Stinnes und dem 
Kolner Bergwerks-Verein-Sprung begrenzt wird. In seinem siidlichsten Zipfel stehen die 
Schachte der Zeche Arenberg-Fortsetzung. Auf diesen folgt nach W der von den Spriingen 
Kolner Bergwerks-Verein und Prosper eingeschlossene Grafenwalder (Gartroper) 
Horst. Zwischen den Spriingen Vondern und Prosper liegt der Konigshardter 
(Hiinxer) Graben. Getrennt durch den von dem Vonderner und dem Lohberg-Con
cordia-Sprung begrenzten, zechsteinfreien Loh berger (Hiesfelder) Horst, erscheint 
weiter westlich der Graben von Dinslaken, eingefaBt von dem Lohberg-Concordia
und dem Thyssen-Hauptsprung. 
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X. Abschnitt. 

Der Mechanismus der tektonischen Bewegungsvorgange 
im Ruhrbezirk. 

Von Professor Dr. KARL OBERSTE-BRINK-Essen. 

In einer streichenden Lange von etwa 70 km und einer querschlagigen Breite von 
wenigstens 30 km ist das Ruhrgebiet durch Schachte sozusagen zusammenhangend auf
geschlossen, so daB eine Flache von wenigstens 2100 km2 GroBe genau iibersehen werden 
kann. Die Aufschliisse erstrecken sich heute vielfach auch schon bis zu einer Teufe von 
1000 m, so daB auch in der Senkrechten das Verhalten des in Frage kommenden Teiles 
der Erdkruste bis zu groBer Tiefe festzustellen ist. Dank dem Umstand, daB infolge der 
auf S. 341 behandelten Kippung nach N urspriinglich nur ii bereinanderliegende Schichten
reihen heute auch ne beneinander liegen, ist der Einblick in die Tiefe sogar noch weit
aus groBer als vorstehend angegeben. Man kann annehmen, daB in der Richtung der 
Teufe ein Gebirgskorper von etwa 2500-3000 m Machtigkeit in seinem Aufbau gut zu 
iibersehen ist. 

Trotzdem ist es erstaunlich, zu sehen, ein wie langer und miihevoller - von Irrtiimern 
nicht immer freier - Weg selbst in einem so ausgezeichnet aufgeschlossenen Gebiet 
erst zu einer klaren Erkenntnis der Lagerungsverhaltnisse gefiihrt hat. Eigentlich erst die 
letzten beiden Jahrzehnte haben einen tieferen Einblick in die tektonischen Bewegungs
vorgange, die im folgenden in zeitlicher Reihenfolge geschildert werden sollen, gebracht. 

A. Der Absenkungsvorgang bei der Ablagerung des Karbons. 
Schon die Bildung der Steinkohlenfloze erfolgte auf Grund eines tektonischen Vor

ganges. Sie ist die Folge einer stetigen, manchmal vielleicht ruckweisen, ganzen oder 
teilweisen Absenkung eines Sedimentationsraumes, in den mehr oder weniger entfernte 
Schwellengebiete wahrend langer Zeitraume ihren Abtragungsschutt hineinbefordert 
haben. BORN (1927), KOSSMAT, STILLE (1928) u. a. haben sich mit der Entstehung dieses 
Senkungsraumes befaBt, dessen Aufbau im einzelnen im VIII. Abschnitt geschildert ist. 

1m AnschluB an eine AuBerung von LEHMANN (1924) hat insbesondere BOTTCHER 
(1925) die Ansicht vertreten, daB schon die Sedimentation in diesem Senkungsraum 
das weiter unten behandelte Faltenbild des Ruhrkarbons wiederspiegele, d. h., daB von 
Anfang an in den Mulden mehr Sediment zur Ablagerung gekommen sei als auf den 
Satteln, die zur Ablagerungszeit als Schwellengebiete bestanden hatten; nicht nur die 
Hauptfalten, sondern sogar die Nebenfalten lieBen dies erkennen. 

Namentlich KELLER (1928, 1929, 1931, 1932) und OBERSTE-BRINK (1929, 1933) 
haben sich gegen diese Auffassung gewandt. 

BARTLING und OBERSTE-BRINK (1930) konnten nachweisen, daB im Ruhrbezirk in 
den EBkohlenschichten eine Zunahme der Sedimentmachtigkeit von 0 nach W, in den 
dariiberliegenden Schichten bis zum Floz Agir von NW nach SO festzustellen ist. Wie 
die Abb. 344 fiir den Teil der Fettkohlenschichten zwischen den Flozen Sonnenschein und 
Katharina und fiir die Gas- und Gasflammkohlenschichten angibt, ist die Zunahme ent
gegcn der Ansicht BOTTCHERS ganz unabhangig von der Sattel- und Muldenbildung und 
zum Teil zu den Falten diagonal gerichtet. Zwischen den Flozen Sonnenschein und 
Katharina liegt von Dorsten im NW bis Dortmund im SO eine stetige Zunahme der 
Sedimentmachtigkeit von etwa 200 m vor, zwischen den Flozen Katharina und Agir 
von der Lippe- bis zur Emscher-Mulde ein gesetzmaBiges Anschwellen von wenigstens 
100 m. Wahrend dieses ganzen Zeitraumes hat also der erhaltene Teil des Ruhrkohlen
beckens auf der nordlichen Seite einer Saumtiefe gelegen, deren Tiefstes sich weiter siid
lich befand, eine Anschauung, zu der auf anderen Wegen z. B. auch BORN (1927) und 
STILLE (1928) kamen. 
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Das Gesamtbild der Sedimentation bestatigt also die Ansicht BOTTCHERs, daB sie 
in Abhangigkeit von der spateren Faltung gestanden habe, nicht. Entsprechend ist ein 
Zusammenhang zwischen der Starke der Sedimentation und den Nebenmulden und 
-siitteln erst recht nicht zu erwarten. 

-.~p.!!!- Machhgkei! tier (jas-untl6asfiammkohlenschicMen zwischen Roz Agir uno'Roz Ka!harina 

~ Machligkeil tier Feffkohlt:nschichlen zwischen F16z Kafharina unci Fl6% Sonnenschein 

Abb. 344. Zunahme der Sedimentmachtigkeit in den Fett-, Gas- und GasfIammkohlenschichten in Richtung NW - SO. 
Mallstab etwa 1: 600000. 

KELLER stellte seine Untersuchungen zur Priifung der letzteren Frage in den EB
kohlenschichten am Siidrande des Bezirkes an. Aus den zahlreichen von ihm veroffeni
lichten Beispielen, die gegen die Richtigkeit der von BOTTCHER vertretenen Ansicht 
sprechen, sei hier nur das in der Abb. 345 dargestellte ausgewiihlt. Es zeigt fiir die 
Schichtenfolge zwischen den Flozen Vinke und Finefrau-Nebenbank bei Essen in keiner 
Weise irgendeinen Zusammenhang zwischen Faltung, Sedimentmiichtigkeit und Fazies. 

H;JUS Ruhreck-
Mulo'e (joff/'"r.-WJlhelm- Mulde SaHel 

~Nnefrau_N&k.~.IV~,~MV~'~~'~+~'~'~~~'~'9'~'~.~,~~~~~s~:~+~:e~~?_~.~.~.~~~.~.~*~&~¥~¥~+~¥~~X~X~X~1~X~L~E~K~S~.O~~~~~. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=--=-~~-------.,.. 

:/F~~::U G ;~1 ~ :;::-fi:;:;:i :i:r:;.; ':':;:-:;~i~,':;T~;: i :-.;;~::; :r;~f~~ii i; ~TI~~:L~;~ ;i;:zjYi)mrrrdrNrnr[i"iI:;I:;11 
[ZJ Sands!.,;n ~ Sandschierer CJ Schieferfon [![fill Konglomeraf -- M:.ffkoh/enfloz 

~ Sfreifenkohlenf!oz mlf Wurzelboden Liingenma!3sfab l'lOOOO, iiberhohung drei/"ach 

Abb. 345. Die Ausbildung der EBkohlenschichten zwischen den FlOzen Vinke und Finefrau-Nebenbank illl Felde Gottfried 
Wilhelm bei Essen, 2. iistliche Abteilung (nach KELLER). 

OBERSTE-BRINK (1933) hat iiber die Frage Sonderuntersuchungen in den Fettkohlen
schichten der Bochumer, Essener und Emscher-Mulde durchgefiihrt. Er konnte z. B. 
feststellen, daB die Scharungslinie im Floz Dickebank westlich von Dortmund, wie die 
Abb. 346 zeigt, durchaus schrag zu der Bochumer Hauptmulde und den zahlreichen Neben
falten auf ihrem Nordfliigel, die in der Abb. 346 nicht mit angegeben sind, verlauft. 

An einer ganzen Reihe von Fettkohlenflozen konnte der Nachweis, daB im Ruhr
bezirk Sedimentation und Faltung voneinander unabhangig sind, in dem auf dem Gelsen
kirchener Sattel gelegenen Felde Pluto bei Wanne erbracht werden. Hier zeigte sich, 
daB die Scharung der Flaze Prasident und Helene (Abb. 347) die Ansicht BOTTCHERS zu 
bestatigen scheint, da die beiden Floze auf dem Gelsenkirchener Sattel zusammenliegen, 
in den benachbarten Mulden jedoch nicht; demgegeniiber steht aber, daB, abgesehen 
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von anderen Flozen, die hier nicht behandelt werden sollen, dem z. B. die Scharung der 
Floze Rottgersbank 1 und 2 (Abb. 348), Hugo 2 und Robert (Abb. 349) und Matthias 2 
und 3 (Abb. 350) durchaus widerspricht. 

Unser rrilz 

Oors(fo/d 
~ 
I Tr~mo/l/a \ 

Ii .:\ 
.12 Ent/ernvng der odden rliize Yoneinand:?r 

Kiinigsgrlloe 

~ m IE Ent;'ernvflg o'er heiden rlo"ze YQne;l7anq'~r _~m lfurY€'I'1.t7/ei'ci7pr Flo'zabst.iinde 

Abb.346. Die Scharung der FHize Dickebank 1 nnd 2 westlich Abb.347. Die Scharung der FHize Priisident und Helene im 
von Dortmund. Maf.lstab 1 : 150000. Felde Pluto bei Wanne. Maf.lstab etwa 1 : 45000. 

Schon KELLER (1933) wies darauf hin, daB die die BOTTCHERsche Ansicht anscheinend 
bestatigenden Ergebnisse kohlepetrographischer Untersuchungen von LEHMANN, HOFF
MANN und STACH wahrscheinlich auf Zufallsergebnissen, vielleicht auch auf den zur 

{/n,ser rrilz 

:f'---------------------------------1 , 
" " 

N 

Unserrri/z 

151fT 

Sl7am
roc/( .i 1/. /I 

-' 

Abb.348. Die Scharung der FHize R6ttgersbank 1 und 2 im Abb.3!9. Die Scharung dcr FHize Hngo 2 und Robert im FeIck 
Felde Pluto bei Wannc. Maf.lstab etwa 1 : 45000. Pluto bei Wanne. Maf.lstab ctwa 1 : 45000. 

damaligen Zeit unzulanglichen Untersuchungsverfahren beruhen und der Nachpriifung 
bediirfen. -

Nach welchen Geeetzen der Sedimentationsvorgang im Ruhrkohlenbezirk im ein
zelnen erfolgte, ist zur Zeit noch nicht nachzuweisen. Nur die oben angegebenen Haupt
entwicklungsrichtungen liegen fest. 1m einzelnen scheint die Sedimentation sehr un
regelmaBig vor sich gegangen zu sein, indem bald der eine, bald der andere Teil des 
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Gebietes starker absank. Nur ganz wenige Floze erstrecken sich infolgedessen iiber 
das ganze Gebiet oder groBe Teile desselben in ungefahr gleichbleibender Beschaffen
heit. Natiirlich sind auch von tektonischen Bewegungen unabhangige Anderungen der 

03 f 

Starke und Richtung der Sedimen
tation bei diesen Untersuchungen zu 
beachten. 

00 OBERSTE-BRINK (1929) hat den 
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Abb.350. Die Scharung der FHize Matthias 2 und 3 im Felde 
Pluto hei Wanne. MaBstab etwa 1:45000. bezirk im einzelnen bekannt sind. 

B. Der Mechanismus der variszischen Druckbeanspruchung. 
Die groBen Sedimentationsbecken sind die Zonen der Erdrinde, in denen sich, solange 

ihre Sedimente noch nicht erstarrt sind, am leichtesten ein tangentialer Zusammenschub der 
Erdkruste auswirkt. So ist es auch beim Ruhrkarbon gewesen. Der Sedimentationsraum, 
in dem allein wahrend der Bildung des Produktiven Karbons etwa 3000 m Sediment 
zur Ablagerung kamen, wird an der Wende des Karbons gegen das Rotliegende, d. h. in 
der asturischen Phase STILLES der variszischen Orogenese, von Seitendruck ergriffen. 

Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, welche endogene Kraft letzten Endes die 
Ursache dieses tangentialen Druckes ist. Es laBt sich das nur auf breiter Grundlage fest
stellen, und vielleicht sind sogar unsere Kenntnisse von den Teilen der Erdrinde, die 
geologischen Untersuchungen zuganglich sind, zur Zeit iiberhaupt noch nicht ausreichend, 
urn die Frage zu beantworten. 

Immerhin hat man fUr den Ruhrbezirk selbst einige Hypothesen aufgestellt, so daB 
es notwendig ist, kurz hierauf einzugehen. 

LEHMANN (1920) nahm an, daB die tangentialen Spannungen sich dadurch ausgelost 
hatten, daB, wie in einer durch Abbau entstandenen Senkungsmulde, in den Senkungsraum 
sich einschiebende Massen an seinem Rande durch Zugwirkung Zerrungen, in der Mitte 
durch Druck Pressung und Faltung hervorgerufen hatten, wobei als siidliche Abbruch
stelle die Ennepe-Storung angesehen wurde. Auch SEIDL (1933) fuBt auf ahnlichen 
Vorstellungen; ebenso nimmt HAARMANN (1930) fiir den Ruhrbezirk an, daB die Faltung 
durch Volltroggleitung im AnschluB an Tumorbildung eingetreten sei. 

Der Verfasser sieht fUr die Richtigkeit aller dieser Ansichten im Ruhrbezirk keinen 
Beweis. 

LEHMANN geht von dem Irrtum aus, daB das Tiefste des Sedimentationsraumes im 
heute erhaltenen Teil des Ruhrkohlenbeckens gelegen habe. Wir befinden uns nach dem 
auf S. 315 bereits Gesagten hier aber sicher noch auf dem Nordrand der variszischen 
Saumtiefe und nicht auf dem Siidrand, der weiter siidlich, irgendwo im Sauerlande, 
moglicherweise in der streichenden Fortsetzung des Aachener Karbons lag. Auch ist 
die Ennepe-Storung, wie schon BREDDIN (1929) vermutet, mit groBter Wahrscheinlich
keit kein Sprung, sondern ein Wechsel. OBERSTE-BRINK (1933) ist hinsichtlich der Ennepe
Storung zu derselben Ansicht gekommen, womit beide Autoren allerdings im Gegensatz 
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zu den Anschauungen P AECKELMANNs stehen, der noch in jiingster Zeit die Storung 
wieder als Sprung ansprach. 

Die Schiefstellung der Karbonscholle, durch welche die von HAARMANN angenommene 
Volltroggleitung hervorgerufen sein konnte, ist heute nur eine recht geringe. Sie betragt 
im Hochstfalle etwa 8-9°. Ob sie je groBer war und durch Riickbewegungen wieder 
kleiner geworden ist, kann nur vermutet werden. Es spricht wenig dafiir, daB bei 
der vorgenannten geringen Schiefstellung durch Gleitungen, d. h. ein Abrutschen von 
Schichten, Sekundartektogenese im Sinne HAARMANNS entstehen konnte. 

Es laBt sich also, von der Tektonik des Ruhrbezirkes ausgehend, nur feststellen, daB 
uns iiber die letzte Ursache des Seitendruckes der variszischen Orogenese nichts bekannt 
ist. Uber seine Wirkung und den Mechanismus der auftretenden Bewegungen sind wir 
dagegen, wie das Nachstehende zeigt, besser unterrichtet. 

1. Das Anfrei6en von Wechseln vor der Faltnng. 
Es ist das Verdienst von CREMER (1894), zuerst darauf hingewiesen zu haben, daB 

sich im Ruhrbezirk, bevor eine Faltung einsetzte, schon groBe Wechsel gebildet haben, 
die spater von Faltungsdruck mit ergriffen wurden. CREMER hat auch bereits aIle Wechsel 
genannt, von denen bekannt ist, daB sie sich vor der Faltung bildeten. Es sind das in 
der Richtung von N nach S: der Gelsenkirchener Wechsel, der Sutan und der 
Hellenbanker Wechsel. Dazu treten aber wahrscheinlich noch der Gladbecker 
Wechsel weiter nordlich und die den Siidrand des Stockumer Sattels begleitende 
Satanella, obschon ein sicherer Nachweis fiir die Entstehung vor der Faltung bei den 
letzteren beiden Storungen zur Zeit noch nicht erbracht werden kann. 

CREMER (1897) hat dem mitgefalteten Sutan eine schone Sonderuntersuchung 
gewidmet. 

Der Verfasser hat auf Grund neuerer Untersuchungen, die in der Abb. 351 dargestellt 
sind, die Lage des Gelsenkirchener Wechsels im westlichen Teil der Essener Mulde 
zwischen Miilheim und Wanne in der Hohenlage - 420 m NN. im GrundriB wieder
gegeben. Wie die Abbildung erkennen laBt, folgt die Storung allen Mulden- und Sattel
wendungen, woraus schon hervorgeht, daB sie von der Faltung mit ergriffen wurde. Die 
Abb. 352 zeigt den mitgefalteten Gelsenkirchener Wechsel im Querprofil in der Essener 
Hauptmulde im Felderbesitz des Miilheimer Bergwerksvereins westlich des Vondern
Sprunges, wo er, gut aufgeschlossen, die EBkohlenschichten durchschneidet. 

Es ist unrichtig, wie es manchmal geschieht, zu sagen, daB die groBen mitgefalteten 
Wechsel die Siidfliigel der Hauptsattel begleiten. Sie treten, wie am Gelsenkirchener 
Wechsel (s. Abb.342) einwandfrei festzustellen ist, auch auf dem Nord£liigel der Sattel 
und im Tiefsten der Hauptmulden auf. 1m Grunde genommen ist ihre Lage ganz un
abhangig von der spateren Faltung. 

Diese groBen mitgefalteten Wechsel haben sich in einem senkrechten Abstande von 
etwa 8 km voneinander gebildet und eine A ufsch u ppung des Gebirgskorpers, also 
bis zu gewissem Grade eine Deckenbildung, verursacht. Am Sutan wurde ein £laches 
SchubmaB bis zu 2000 m, am Gelsenkirchener Wechsel ein solches von 700 m, am 
Hellenbanker Wechsel ein solches von etwa 200 m festgestellt. An der Satanella und 
dem Gladbecker Wechsel, die oben auch zu den mitgefalteten Wechseln gerechnet wurden, 
liegen SchubmaBe von etwa 1200 m bzw. wenigstens 500 m vor. Die Verkiirzung des 
Gebietes durch die Aufschuppung betragt also insgesamt etwa 3-4 km. 

Es war bisher nicht einwandfrei festzustellen, wie das SchubmaB sich nach der 
Teufe zu verhalt, ob es groBer oder kleiner wird. Das letztere wird von BOTTCHER (1927) 
und SEIDL (1933) vermutet. Der Verfasser hat dahingehende Untersuchungen am 
Gelsenkirchener Wechsel in den Grubenfeldern Zollverein nordlich von Essen und Pluto 
bei Wanne angestellt. In beiden Grubenfeldern ist auf dem Siidfliigel des Gelsenkirchener 
Sattels ein SchubmaB von 700 m, dagegen in der dem Hauptsattel nordlich vorgelagerten 
Mulde ein kleineres SchubmaB vorhanden. Hier wird also - entgegen der obigen Ansicht -
die Schubweite in der Richtung von N nach S, also nach der Teufe zu, groBer. 
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Zur Zeit ist auch noch nicht genauer untersucht, ob etwa in streichender Richtung 
eine gesetzmii,13ige Anderung des SchubmaBes stattfindet. Am Sutan, der am weitesten 
verfolgt ist, ist es anscheinend der Fall. Das SchubmaB betragt nach CREMER bei Werden 
etwa 400-500 m, bei Bochum 800 m. Bei Werne an der Lippe ist es nennenswert groBer; 
es wird hier nach den Aufschliissen der Zeche Werne etwa 2000 m betragen. 

Das Streichen dieser groBen, mitgefalteten Wechsel ist praktisch dem General
streichen des Ruhrbezirkes parallel, was beweist, daB sie dem5elben Seitendruck wie die 
Faltung ihre Entstehung verdanken. Die Ansicht CREMERS, daB im Liegenden des 
Sutans auf der Zeche Prasident ein anderes Streichen als im Hangenden vorliege, wurde 
schon von H. KLIVER (1914) widerlegt. Norden &iden 

Das Einfallen der Wechsel ist Rose~"',"e_He Hum.old' 

urspriinglich mit 8-15°, mit welchem . ,.-,ne-"~.. ,>~' ,<rf~_Jf~~.s. N.N. 

~~~~""""=~~'-" ... G~'i5':1 '... ../~;~~ ,. Winkel die groBen mitgefalteten Wech- __ -""'4;2.:"~ e :: .~.,/ 
II ... ~...... "a :~"""r // 

sel im allgemeinen die Schichten " • o., .. ..,~. ~z~' •. IV / 
durchschneiden, nach S gerichtet ge- "~ ,,~: }s\~! / / 

en " .. -..... ':b ~ );)I~ " r '1/1;:)/ / wes . " '~3:>:; "V ;:;,~ ....... 0--.... ' ... j ly ~~I ':t-/' , 

Merkwiirdigerweise ist die eigent- ,,~- ,..,.---~ ~ I"/~ 1\ /:; '" ~ ~;, /'7 ,~'" / 
" ,~ .... ~/., ~ ':J' /' CII~ "':to tift JI J& :fV 

11·cheSto"rungszone,wiedl·eAbb.352 " <'~~ 'fi ," .. ",p./ /~<:'" ',,~'?;\Vl ,',' f,' " 
' ... .c-.... ',4" I r" _.!/ / .... ~.... Q. ":Z/' ~I ~\"I ~-l r-'I;' 

angibt, was aber z. B. auch yom Sutan 'A> '~~1;<-- ';,.1/ /: 'I;~ / ;..~ "" ~~ / / ~~I $I 
...... ~~ ~~-1. (\ ~ I b (\ I / ~,~ .... ell I I ~/ ,1 

bekannt ist, verhaltnismaBig schmal. ',,~'1. ",',' /~,,"?,' / ~ '~<- '" '!, / " " ~" ... ~ .... ~~ ' .... _//--,,/ "\ ~~ -,' l/ 
Sie iiberschreitet 100 m im allge- Abb.352. Der mitgefaltete Gelsenkirchener Wechsel bei Miilheim im 
meinen nicht. Querprofil. MaOstab 1 : 20000. 

Wo Abrasion und Erosion die 
Schichten im Hangenden der Wechsel entfernt haben, tritt, allerdings selten und in ge
ringem Umfange, Fensterbildung auf. Man wird die Moglichkeit dieser Art von Lage
rung der Schichten fiir das weniger gut als das Produktive Karbon aufgeschlossene Floz
leere sowie das Unterkarbon und Devon am Siidrand des Ruhrbezirkes beachten miissen. 

Ob diese groBen Wechsel sich aIle gleichzeitig gebildet haben, oder wie H. KLIVER 
(1914) annimmt, nacheinander in der Richtung von S nach N, ist auf Grund unserer 
heutigen Kenntnis yom Ruhrbezirk nicht zu entscheiden. 

Es scheint, daB parallel zu den groBen Wechseln kleinere mitgefaltete auftreten, 
worauf Aufschliisse im Grubenfeld Engelsburg bei Bochum hinzudeuten scheinen. Diese 
Aufschliisse sind heute aber nicht mehr zuganglich. Es kann daher nicht festgestellt 
werden, ob sie richtig gesehen sind. 

2. Der Faltungsvorgang. 
a) Die Faltung selbst. 

Es gibt Autoren, wie MENTZEL (1906), MEYER (1906) und LEHMANN (1920), die eine 
Vorfaltung des Ruhrkohlenbeekens vor der Entstehung der groBen Ubersehiebungen 
annehmen. Der Verfasser sieht mit H. KLIVER (1914), der sich ausfiihrlich mit der Frage 
befaBte, die dafiir vorgebrachten Beweisgriinde nicht als triftig an. 

Vielleieht schon im Zusammenhang mit der Bildung der groBen, mitgefalteten Wechsel 
der ersten Folge haben sich aber durch Steilerstellen von Schichten diejenigen Linien 
herausgebildet, die uns heute im Ruhrbezirk als Hauptsattel entgegentreten. Sie sind 
auf S.303 aufgezahlt und haben einen Abstand von 5-10 km, im Durehschnitt einen 
solchen von etwa 8 km voneinander. 

BOTTCHER (1925) hat das Verdienst, das Wesen der Faltung im Ruhrkohlenbecken 
als erster klar herausgestellt zu haben, wenn auch schon das Sammelwerk oder z. B. 
H. KLIVER (1914) auf die Disharmonie der Faltung hinwiesen. BOTTCHER machte darauf 
aufmerksam, daB sieh, abgesehen von wenigen Ausnahmen, im Ruhrbezirk die Schichten 
im allgemeinen von oben nach unten steiler stellen, so daB sich unter flach gelagerten 
oberen Schichten in der Teufe spitze Mulden und Sattel verbergen konnen, was nament
lich fiir die Beurteilung der Lagerungsverhaltnisse im nordlichen Teil des Ruhrkohlen
beckens wiehtig ist. 

Kukuk, Geologie. 21 
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BOTTCHER hat eine ganze Reihe von Beispielen fUr die Richtigkeit seiner Anschau
ung gegeben. Die Abb. 353 zeigt in besonders schoner Weise fur das vom Verfasser be
arbeitete Grubenfeld BruchstraBe bei Langendreer die disharmonische Faltung fUr einen 
Teil der Bochumer Mulde. Rier stellt sich in guten Aufschlussen unter flach liegenden 
oberen Fettkohlenschichten sehr schnell spitze Faltung ein. 
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Abb.353. Disharmonische Faltung im Felde BruchstraLle bei Langendreer. MaLlstab etwa 1 : 15000. 

rS 

Die Abb. 354 gibt die disharmonische Faltung aus dem Grubenfeld Ransa bei Dort
mund an. Das Floz Katharina liegt vollstandig flach; im Floz Blucher 2 ist bereits eine 
deutliche Mulde aufgeschlossen, und die angegebene spitze Einmuldung der Floze der 
Unteren Fettkohlenschichten ist durch benachbarte Aufschlusse sic her nachgewiesen. 
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Abb. 354. Fa.ltung unter flachen oberen Schichten im Felde Ransa bei Dortmund. MaJ3stab 1 : 20000. 

BARTLING gab 1928 ein schones Bild vom Aufbau des westlichen Teiles der Essener 
Mulde, das ebenfalls die nach den tieferen Schichten hin zunehmende Starke der Fal
tung zeigt (s. Abb. 330). 

Es gibt allerdings auch Ausnahmen von der Regel; eine solche liegt z. B. in dem Gruben
feld Wiendahlsbank westlich von Dortmund vor. Diese Ausnahmen sind aber sehr selten. 

Man kann nach BOTTCHER im Ruhrbezirk Faltungstiefenstufen unterscheiden, 
deren Bewegungsvorgange SEIDL (1933), ausgehend von Versuchen, dargelegt hat. 
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SEIDL kommt zu dem Ergebnis, daB die oberen unter einem geringeren Belastungs
druck liegenden Schichten sich bei der Faltung an den Flanken der Hauptsattel auf den 
Schichtfugen frei bewegt haben, d.h. "Blattparallelfaltung" erfuhren, wahrend die un
teren, da sie in den Sat
teln als Rahmen seitlich 
"blockiert" waren, eine 
von SEIDL als "Hohl-
formdruckfaltung" 

bezeichnete Beanspru
chung erlitten, die zu der 

Abb. 355. Biattparalleifaltung und Hohiformdruckfaltung nach SEIDL. 

ebenfalls mit Bewegungen auf den Schichtflachen verbundenen Spezialfaltung und dem 
Entstehen von Gleitflachen, d. h. einer zweiten Folge von Wechseln, fuhrte (s. Abb. 355). 

Der Verfasser kann die grundsatzliche Richtigkeit der Ansicht SEIDLs, die fruher 
allerdings schon von WOLFF (1916) auf theoretischem Wege gewonnen wurde, nach seiner 
Kenntnis des Ruhrbezirks 110ft G.r"nli,""'W. 

lIihrnlo "'~·F/~ 

nur bestatigen. Es ergibt ~H~~~~i~:~~~~~~~;IJT;~JlF;5~~::;;;;,;;:::::::r:;i~ sich fur jede Hauptmulde ...::::=---or~liIIIi 

des Ruhrkohlenbeckens das 
von SEIDL z. B. fur die 
Essener Mulde angegebene Gels. S. 
Bild, daB unter flach gela
gerten, ungestorten oberen 

Abb. 356. Querprofil durch die Essener Mulde. Nach SEIDL. Ma13stab 1 : 200000. 

Schichten, die der Blattparallelfaltung SEIDLS oder der freien Faltung WOLFFs 
unterlagen, in der Tiefe Spezialfalten liegen, wobei an Gleitschichten, d. h. Wechseln, 
Masse nach oben ausgewichen ist (s. Abb. 356). 

Auf die mit der Faltung zusammenhangenden blattparallelen Bewegungen ist es 
zuruckzufuhren, wenn, namentlich in den Schiefertonen des Karbons, die Schichtflachen 
wie geglattet erscheinen und 
in der Faltungsrichtung auf 
den Schichtflachen sich Rutsch
streifen zeigen, wie die Abb. 357 
von einer Schichtflache aus 
dem Felde Zollverein angibt. 
Hiermit hangt es auch zusam
men, daB die Floze sich sowohl 
am Hangenden als auch am 
Liegenden in der Regel gut 
vom Nebengestein losen. Ge
rade die Floze werden namlich 

Abb. 357. Durch Faltung hervorgerufene Rutschstreifen auf einer Schichtflache 
im ]lelde Zollverein. 

bei dem Faltungsvorgang gleichsam als Schmiermittel zwischen den sich verschiebenden 
Schichten gewirkt haben. 

Zwischen der Zone der blattparallelen Faltung SEIDLS bzw. der freien Faltung 
WOLFFS und den in groBerer Teufe sich einstellenden Spezialfalten liegt im Ruhrbezirk 
stets eine Zone, an der die Massen an Wechseln nach oben auszuweichen suchten, und 
darunter eine weitere Zone, in der, wie die Tafel VII angibt, die Uberschiebung mit der 
Faltung kampfte. Die Schichten weichen also offensichtlich lieber nach oben aus, als 
daB sie sich falten, was durchaus in den Rahmen der Feststellung paBt, daB sich schon 
vor der Faltung zuerst die spater mitgefalteten groBen Wechsel bildeten. 

Nach den Feststellungen des Verfassers weisen stets die Nordfliigel der Hauptsattel 
eine starkere Faltung auf als die Sudflugel. Hior liegen die tiefen, spitzen Mulden, wie 
z. B. die Oberstiepeler und Langendreerer Mulde auf dem Nordflugel des Stockumer Sattels, 
die Sellerbecker Mulde auf dem Nordflugel des Gelsenkirchener Sattels. Hier ist auch 
vielfach cine senkrechte und bisweilen sogar uberkippte Stellung der Schichten festzu
stellen, die man auf den Sudflugeln im allgemeinen vergeblich sucht. Fur die Neben
sattel trifft diese Regel allerdings nicht immer zu. Bei ihnen ist, wie die Tafel VII 

21* 
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erkennen laBt, der Sattel-Nordfliigel oft flacher 
als der Siidfliigel. Die Annahme SEIDLs, daB 
die Siidfliigel der Hauptsattel steiler seien als 
die Nordfliigel, ist also nicht richtig. 

Die Frage, wieweit die Zunahme der Fal
tungsstarke nach der Teufe zu sich fortsetzt, 
ist zur Zeit schwer zu beantworten. SEIDL legt 
die flache "Leitschicht", iiber der nach ihm die 
Faltung der Schichten einsetzt, an die untere 
Grenze des oberen Mitteldevons, ohne Griinde 
dafiir anzugeben, warum er zu dieser Anschauung 
kommt. N ach ihm findet also bis zu dieser 
Leitschicht nach unten ein Ausklingen der Fal
tung statt. 

Aus den Aufschliissen im Ruhrkohlenbecken 
gewinnt man das folgende Bild: , 

Die einzelnen Faltungstypen - Blattparallel
faltung, Spezialfaltung mit Wechseln und 
Spezialfaltung ohne Wechsel - sind, wie der Ver
fasser 1934 feststellen konnte, bis zu einem ge
wissen Grade horizontbestandig. 

Es ergibt sich das folgende Schema: 

Kohlengruppe Faltungsform 

Flamm- und Gasflamm- Blattparallele GroBfaltung ohne 
kohlenschichten Wechsel- und Sonderfalten 

Gas- und Fettkohlen- oben: Wechsel 
schichten unten: Wechsel-Faltenzone 

EB- und Magerkohlen
schichten 

Nebenfalten mit verhaltnis
maBig wenigen Wechseln 

Wenn man Faltungsbilder aus den verschie
denen Hauptmulden untereinanderstellt, so hat 
man keineswegs den Eindruck, daB innerhalb 
des Ruhrkohlenbezirkes die Starke der Faltung 
in den gleichen Schichten in der Richtung von S 
nach N sehr stark abnimmt. Auch in der Emscher
Mulde zeigt sich, daB sie dort, wo, wie z. B. 
am Rhein, die tieferen Schichten aufgeschlossen 
sind, noch eine verhaltnismaBig bedeutende 
Faltungsstarke besitzt. Nur aus der Lippe-Mulde 
ist eine Nebenfaltung noch nicht bekannt, weil 
man erst in den Flamm- und Gasflammkohlen
schichten baut, die nirgendwo im Ruhrbezirk 
eine Spezialfaltung zeigen. 

Aus dieser schwa chen Abnahme der Faltungs
starke in der Richtung nach N im gut aufge
schlossenen Teil des Produktiven Karbons kann 
man den SchluB ziehen, daB das Faltungsbild, 
das aus den Magerkohlenschichten sowie dem 
Unterkarbon undDevon des Rheinischen Schiefer
gebirges bekannt ist, voraussichtlich in nicht 
viel geringerer Starke auch unter dem Produk
tiven Karbon im N des Ruhrbezirkes anzu-
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treffen sein wird. Dann spricht aber nichts fUr die von SEIDL angenommene Lage der 
Leitschicht. 

Es moge noch einmal besonders betont sein, daB die verschiedenen in der obigen 
Zusammenstellung genannten Faltungsbilder nicht nacheinander, sondern gleichzeitig, 
entsprechend der Teufe der betreffenden Schichten bzw. dem stratigraphischen Hori
zont entstanden sind, wobei die Schichten lieber an WechselfHichen auswichen, als 
daB sie sich falteten. Die Zusammenstellung zeigt weiter, daB bei der im allgemeinen 
flachen Lagerung der oberen Schichten in den GroBfalten, die sicher auch einmal den 
S des Bezirkes uberdeckten, von einem variszischen Hochgebirge wenigstens fur den 
hier in Frage kommenden Teil der Erdkruste keine Rede sein kann, worauf auch schon 
BOTTCHER und HAARMANN (1930) 
hinwiesen. Nach einer Rekon
struktion des Verfassers in der A b
bildung 358 werden Hohen von 
2000 m kaum uberschritten. 

Die Ver kurz ung des Ge
bietes durch die Faltung 
betragt nach LEHMANN, der sich 
auf eigene Untersuchungen und 
solche von MENTZEL (1906), sowie 
KUKUK und MINTROP (1913) 
stiitzt, etwa 25 %. Der Verfasser 
hat aus denMagerkohlenschichten 
in den Querprofilen auf der Ta
fel VII eine Verkurzung von etwa 
40% berechnet. 

Zu erortern bleibt noch die 
Frage, ob der aufgeschlossene Teil 
des Ruhrkohlenbeckens in strei
chender Richtung im ganzen 
vorgeschoben und gefaltet wurde 
oder ob einzelne Blocke bewegt 
wurden. 

Abb.359. Das Faltenverspringenin Richtung Bochum-Wanne. Maf.Jstab 1: 250000. 

1m groBen und ganzen weist, soweit das bisher aufgeschlossene Gebiet zeigt, der 
Faltungsdruck im Streichen dieselbe Starke auf, so daB die Hauptmulden und -sattel 
uber groBe Strecken in gleicher Richtung und GroBe zu verfolgen sind. 1m allgemeinen 
halten sogar auch die Nebenfalten uber groBere Entfernungen aus; jedenfalls laBt sich 
das fur die Bochumer Mulde, fur die der Verfasser von Hattingen bis Dortmund ent
sprechende Untersuchungen anstellte, und die Essener Mulde, fUr die ahnliche Unter
suchungen von Miilheim bis Gelsenkirchen gemacht wurden, feststellen. 

Manche Erscheinungen weisen aber auch darauf hin, daB vielleicht doch einzelne 
B16cke bewegt wurden. Es ist dies einmal das weiter unten geschilderte, vor allem von 
NEHM (1930) behandelte Auftreten der querschlagigen Blatter, an denen zweifellos 
ein horizontales, unterschiedliches Versetzen einzelner Blocke des Gebirgskorpers in 
Richtung des Faltungsdruckes stattfand, und zum anderen das an einzelnen Stellen zu 
beobachtende Faltenverspringen, d. h. das Ablosen einer Hauptfalte durch eine 
andere, das an bestimmte in der Fallrichtung verlaufende Linien gebunden ist. SchlieB
lichhangtvielleichtauchdasAuf- und Absteigen der Sattel- und Muldenlinien, 
das NEHM (1930) als PaBbildung, CLOOS (1936) als Querwellung bezeichnete, wohl 
mit Druckunterschieden bei der Faltung zusammen. 

Ein an eine querschlagig verlaufende Linie gebundenes, systematisches Falten
verspringen wurde yom Verfasser, wie die Abb. 359 zeigt, am Stockumer, Watten
scheider und Gelsenkirchener Sattel sowie in der Bochumer Mulde zwischen dem Primus
und Sekundus-Sprung etwa in der Linie Blankenstein-Wanne festgestellt. 
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Es ist wohl kein Zufall, daB das westlich der vorgenannten Linie nach 0 gerich
tete Einfallen der Hauptsattel- und -muldenlinien etwa an der gleichen Stelle, an der 

Abb. 360. Durch bergbauliche Einwirkung unter waagrcchten Druck geratene 
Mauer. Nach SCHWARZ. 

das Faltenverspringen stattfin
det, nach der Tafel VI in ein 
westlich gerichtetes iibergeht. 

Ein gleiches Faltenversprin
gen findet sich nach der Tafel VI 
in der Wittener Hauptmulde im 
Felde MassenerTiefbau. Auchhier 
liegt es aneiner Stelle, wodas Ein
fallen der Muldenlinie wechselt. 

Man hat den Eindruck, daB 
das Auf und Ab der Mulden- und 
Sattellinien dadurch hervorge
rufen ist, daB der starkste Fal
tungsdruck jeweils im Hochsten 
eines jeden Sattelstiickes wirkte 
und der Druck von hier ab bis zu 
den benachbarten Tiefpunkten 

abnahm. Diese Dinge bediirfen fUr den Ruhrbezirk aber noch naherer Untersuchung, ins
besondere nach der Richtung, welche Scholle, wenn Druckunterschiede vorhanden sind, den 

Z.Dahlbu5ch starksten Druck erlitten hat. 
'"', "",,,~,,,,,,,,",,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,"''''S!o/.:.~<w<,",,,,,,,,=,,,,,«~,!.'ii,",,,,~==~=e;'''''''~~=W0=~p;;5cl'fhr,:~.2~ Mit NEHM nimmt der Ver-
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fasser nicht an, daB die Er
scheinung des Auf- und Ab
steigens der Sattel- und Mul
denlinien, deren Einfallen im 
allgemeinen iiber 10° nicht 
hinausgeht, zumeist ist es 
geringer, auf die weiter unten 
behandelte saxonische Quer
faltung zuriickzufiihren ist. 

Die verschiedenen Ge
steinsarten verhalten sich 
gegeniiber dem Faltungsvor
gang im allgemeinen gleich, 
wobei allerdings eine gewisse 
groBere Sprodigkeitder Sand
steine festzustellen ist, die 
sich schon in der Entstehung 
von Storungen auBert, wenn 
sich die Schiefertone noch 
plastisch umbiegen. 

Schiefertone konnen, 
wenn sie in steiler Schich
tenstellung dem Faltungs
druck stark unterliegen, fast Abb.361. Wechsel als Gleitflachen auf dem Siidfliigel des Gelsenkirchener Sattels 

in den Grubenfeldern Consolidation und Dahlbusch. Nach BOTTCHER. 
so diinn wie Dachschiefer 

werden, wahrend normal die einzelnen Schichten dicker sind. Es handelt sich urn die 
ersten Anfange einer Druckmetamorphose. Bei der Faltung entstandene Ausquetschungen 
und Aufstauchungen zeigen die Abb. 362- 366. 

b) Die Wechsel der zweiten Folge. 
Wie schon auf S. 323 angegeben, entstanden in Verbindung mit dem Faltungsdruck 

III der von der Innenfaltung WOLFFs ergriffenen Zone, insbesondere an dem Ubergang 
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von der Hauptmulde zum Hauptsattel, in der "Zwischenzone" SEIDLs, die Wechsel der 
zweiten Folge, typische Falteniiberschiebungen. Wo Massen ausweichen konnten, haben 
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sie sich lieber an Wechseln nach oben bewegt als in Falten gelegt, wie es z. B. die Abb. 360 
ahnlich von einer durch bergbauliche Einwirkung unter horizontalen Druck geratenen 
Mauer zeigt. 
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Die Wechsel der zweiten Folge enden gemaB dieser Entstehungsursache unten viel
fach in Sattel- oder Muldenachsen; auch wird das SchubmaB entsprechend nach unten im 

~.Sohle v: 

Abb.363. Uberschiebung au eiuem fIach Iiegeuden Wechsel im Grubenfeld 
Germania bei Dortmund. MaBstab etwa 1 : 4500. 

allgemeinen kleiner. Nach oben 
horen sie, wie die Abb. 361 zcigt, 
schlieBlich in Schichtfugen auf, 
d. h. hier findet der Ubergang in 
dieBlattparallelfaltungstatt. Den 
Ubergang von Uberschiebung in 
Faltung im Streichen und Fallen 
zeigt scbOndieAbb. 362, die Quer
profile durch den Sudflugel der Bo
chumer Muldeim GrubenfeldGer
mania bei Dortmund wiedergibt. 

Bald stehen die Uberschie
bungsflachen dadurch, daB sich 
der tangentiale Druck in radiale 
Bewegungen umsetzt, steil, bald 
liegen sie flach, wie z. B. die 

Abb. 363 angibt. Zumeist fallen die Wechsel gleichsinnig mit den Schichten ein, vielfach 
ist aber auch, wie z. B. in der Abb. 364, festzustellen, daB sie ein gegen die Schichten 
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Abb.364. Widersinnig einfallende Wechsel im Grubenfeld Holland. Nach BOTTCHER. 

gerichtetes Einfallen haben, SO daB man sie fur streichende Sprunge gehalten hat, die 
im Ruhrbezirk nicht vorkommen. 

Auch LEHMANN (1920) noch weist diesen Storungen, obschon er grundsatzlich fest
stellt, daB sie von den Wechseln genetisch nicht verschieden sind, eine SondersteUung 
zu und behielt den Namen "Schaufelflachen" fur sie bei. Nach Ansicht des Verfassers 
liegt kein Grund vor, ihnen eine selbstandige Stellung einzuraumen. 
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Wo sie es konnten, sind an diesen Gleitflachen die Massen bei der Faltung in den 
Druckschatten gefliichtet. Sie versuchten, wie z. B. die Abb. 366 zeigt, iiber den Kern 
der Sattel hinwegzugleiten; ebenso weichen gern die Muldenkerne an solchen Flachen 
nach oben aus (s. Abb. 365). 

Mit diesen Gleitbewegungen aus den Mulden heraus, die Flanken der Hauptsattel 
hinauf, wird es auch zusammenhangen, daB die Achsenebenen der Nebenmulden und 
-sattel auf den Siidflanken der Hauptmulden zumeist nach N. auf den Nordflanken 
nach Shin einfallen. 

Die groBen Wechsel der zweiten Folge treten in der Hauptsache an den Flanken der 
Hauptsattel dort auf, wo die Umbiegung zur Hauptmulde liegt. Zu ihnen gehoren z. B. 

Norden SOden 

-300m N.#. 

Abb.365. Wechsel in einer Spezialmnlde auf dem NordfHigel des Gelsenkirchener Sattels im Felde Pluto. Mallstab 1: 5000. 

der Colonia-Wechsel auf dem Nordfliigel des Stockumer Sattels, derWesthausener 
Wechsel auf dem Siid- und der Hannibal-Wechsel auf dem Nordfliigel des Watten
scheider Sattels. 

Bisweilen wird auch der Schubweg der Wechsel der 1. Folge fiir die Bewegung be
nutzt, wie z. B. von dem Gelsenkirchener Wechsel aus dem Grubenfeld Pluto bei Wanne 
bekannt ist. 

NEHM (1930) weist am Beispiel des Sutans nach, wie in einer Mulde durch sekundare 
Bewegungen auf der Schubflache des Sutans sich das urspriingliche SchubmaB nach 
Shin infolge Riickgleitens verkiirzt und nach N hin durch die zusatzliche neue Bewegung 
vergroBert hat. Die Abb. 367 gibt das von ihm mitgeteilte Beispiel wieder. 1m Floz Pra
sident weicht das SchubmaB dadurch nennenswert von demjenigen im Floz Sonnen
schein abo 

Die den Siidfliigel des Stockumer Sattels begleitende Satanella und auch der Glad
becker Wechsel wurden oben und auf der Tafel VII als zu den mitgefalteten Wechseln der 
1. Folge gehorig aufgefaBt. Ein Beweis dafiir ist, wie bereits erwahnt wurde, zur Zeit 
noch nicht zu erbringen; moglicherweise gehoren sie, insbesondere der Gladbecker 
Wechsel, auch nur zu den Wechseln der 2. Folge. 

Das Streichen der Wechsel der 2. Folge ist wie das der Wechsel der 1. Folge dem 
durch den Faltungsdruck hervorgerufenen Generalstreichen des Bezirkes von etwa 60° 
parallel. 
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Der Verfasser ist der Ansicht, daB diese Storungen sich nicht erst gebildet haben, 
als der Faltungsvorgang bereits beendet war, wie NEHM (1930) annimmt, sie werden 

.... 

wahrend des ganzen Faltungsvorganges entstanden sein, wenn die Massen nur irgendwie 
die Moglichkeit hatten, auszuweichen. Es ist mehr der Ort als die Zeit fur ihre 
Entstehung maBgebend. Wie bereits auf S. 324 erwahnt, bildeten sie sich in der 
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Hauptsache in einem Mittelstreifen zwischen der Zone der GroBfalten und derjenigen 
der Nebenfalten, gleichzeitig mit diesen. 
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Abb.367. Nachtragliche Bewegungen am Sutau im Felde Centrum-Morgensonnc. MaBstab 1 : 10000. Nach NEH!.!. 

c) Die querschlagigen Blatter. 
Schon das Sammelwerk (1903) macht darauf aufmerksam, daB sich im Ruhrbezirk 

Storungen zeigen, an denen an steil gestellten Kliiften Verschiebungen in horizontaler 

Abb.368. Horizontaie Verschiebung am Quintus-Sprung 
bei Dortmund. MaBstab 1 : 100 000. 

Richtung aufgetreten sind. Indessen ge
lang es damals noch nicht, in das System 
dieser Seitenverschiebungen an Blattern 
Ordnung zu bringen. 

Man muB, worauf NEHM (1930) als 
erster klar hinwies, zwischen den q uer
schlagig gerichteten Seitenverschie
bungen, die also im wesentlichen in der 

Abb.369. Seitenverschiebungen nach NEH!.!. 

Fallrichtung des Ruhrkarbons erfolgt sind, und den etwa ost-westlich verlaufenden, 
weiter unten behandelten diagonalen Seitenverschiebungen unterscheiden. 
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Die querschlagigen Blatter sind lange Zeit mit den Spriingen verwechselt worden. 
Schon QUIRING (1919) wies darauf hin, daB eine ganzeReihe der groBen Spriinge urspriing
lich als querschlagige Blatter entstanden sind. Er machte unter anderem auf das starke 
Versetzen der Muldenlinie der Wittener Hauptmulde an der Kurler Storung aufmerksam. 
BOTTCHER (1925) vermutet mit QUIRING (1919), daB auch der Sekundus-Sprung ur
spriinglich als Seitenverschiebung angelegt wurde. 

DaB auch am Quintus-Sprung waagrechte Bewegungen stattgefunden haben, zeigt 
die Abb. 368. Deutlich werden hier die Achsen der Zollern-Mulde, des Kirchlinder und 
des Wattenscheider Sattels urn etwa 700-800 m gegeneinander versetzt. 

Es wurde bei der Behandlung der Faltung bereits die Vermutung ausgesprochen, 
daB an derartigen Querblattern die Grenzen einzelner Blocke des Ruhrkarbons liegen 
konnen, die einen verschiedenen Faltungsdruck erfuhren. 

DaB auch in den Spezialmulden derartige Bewegungen an steil gestellten Kliiften 
eintraten, wird besonders von NEHM (1930) erwahnt, der das in der Abb. 369 wieder
gegebene Schema gibt. Die Storungen durchsetzen den Kern der Mulde nicht. 

Diese querschlagigen Blatter werden zum Teil gleichzeitig mit der Faltung, zum Teil 
moglicherweise aber auch erst aufgetreten sein, als eine gewisse Verfestigung des Ge
birgskorpers durch die Faltung eingetreten war. Vielleicht haben sie sich teilweise auch 
erst nach vollstandigem AbschluB der Faltung gebildet. Sie wiirden dann der nachsten 
Gruppe von Storungen angehoren. 

3. Die Druckwirknngen nach der Faltnng. 
Der die Faltung hervorrufende tangentiale Druck ist, wie vorstehend schon ange

deutet, auch noch in Wirksamkeit geblieben, als die Faltung als solche schon abgeschlossen 
war. Darauf weisen die oben bereits erwahnten diagonalen Blatter und fast waagrecht 
liegende, ungefahr N - S streichende Storungsflachen hin, auf die man erst in den letzten 
Jahren aufmerksam wurde. 

a) Die diagonalen Seitenverschiebungen (Blatter). 
Man hat sich im Ruhrbezirk bis vor wenigen Jahren sehr wenig mit den diagonalen 

Seitenverschiebungen befaBt; LEHMANN z. B. erwahnt sie in seiner umfassenden Arbeit 
iiber die Tektonik des Ruhrbezirkes aus dem Jahre 1920 iiberhaupt nicht. 

BOTTCHER (1925) behandelte das von ihm auf etwa 15 km Lange verfolgte Langen
dreerer Blatt, NEHM (1930) das 15-20 km lange Hontroper Blatt. 

Der Verfasser konnte das Auftreten dieser Storungsart systematisch untersuchen 
und feststellen, daB sie vor allem in zwei Zonen auftreten. Wahrend, wie die Abb. 370 
angibt, ein Mittelstreifen des Ruhrkohlenbeckens von etwa 5-6 km Breite in Richtung 
Dortmund-Gelsenkirchen-Hamborn anscheinend ganz oder fast ganz von ihnen frei ist, 
zeigen sie sich besonders in der Linie Castrop-Gladbeck-Dinslaken und in einer Siidzone, 
die sich von Bochum in der Richtung auf Duisburg erstreckt. Eine dritte Zone konnte 
jiingst auch noch siidlich der Ruhr festgestellt werden. 

In der ersten Zone hat der Verfasser (1933) das Schweriner Blatt, an der die 
Schichten in horizontaler Richtung urn 100-150 m versetzt sind, in der zweiten, der 
auch das Langendreerer und Hontroper Blatt angehoren, das Westender Blatt besonders 
benannt. Bei Gladbeck betragt das VerschiebungsmaB an den diagonalen Blattern der 
1. Zone nur bis zu etwa 50 m. Die diagonalen Blatter kommen in diesem Streifen, wie 
festgestellt werden konnte, besonders siidlich und nordlich von Dinslaken gehauft vor. 
Es sind hier wenigstens 10 derartige Storungen festgestellt worden, an denen horizon
tale Verschiebungen bis zu 100 m vorliegen. 

In der siidlichen Zone wurden die diagonalen Blatter besonders siidlich von Bochum 
verfolgt. Die Abb. 371 gibt ihre Haufung an dieser Stelle wieder. Uber den Stockumer 
Sattel scheinen sie hier nicht hinauszugehen. Nach Wist ihr Verlauf im einzelnen noch 
nicht weiter verfolgt, als in der Abb. 371 angegeben wurde. 
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........ Diagonalbla# 

Abb. 370. Die Haufung der diagonalen Seitenverschiebungen in zwei Zonen. MaBstab 1 : 500 000. 

Abb. 371. Diagonale Seitenverschiebungen siidlich von Bochum. MaBstab 1 : 100 000. 

Die Abb. 372 gibt einen Uberblick tiber das Verhalten des dieser Zone angehorenden 
Hontroper Blattes im Grubenfeld Engelsburg, wo es gut aufgeschlossen ist. Die Schichten 
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werden an ihm hier urn etwa 150 m seitlich versetzt, wahrend NEHM (1930) aus dem 
GrubenfeldCentrum-Morgensonne fur die Storung ein VerschiebungsmaB von 220m angibt. 

Die diagonalen Blatter streichen durchschnittlich unter 100°. Sie stehen steil; ihr 
Einfallen liegt meistbei 90°. Haufig findet ein Wechsel des Einfallens statt, so daB sie 

innerhalb desselben Grubenfeldes
manchmal auf kurze Entfernung -
einmal nach N, das andere Mal nach S 
einfallen. Waagrechte R utschstreifen 
auf den Kluftflachen deuten die 
Horizontalbewegungen an. Der nord
lich der Verschiebungskluft gelegene 
Teil ist stets nach 0 bzw. der sud
liche nach W hin versetzt, worauf 
schon CREMER und MENTZEL im 
Sammelwerk (1903) hinweisen. Be
achtenswert ist auch das fUr diese 
Scherkliifte typische Verspringen auf 
kurze Entfernung, das die Abb. 371 
z. B. gut fur die Hontroper Ver
schiebung zeigt. 

Es ist oben die Auffassung ver
treten, daB die diagonalen Seiten
verschiebungen mit dem Faltungs

druck im Zusammenhang stehen, aber, wie das Versetzen der Sattel- und Muldenlinien 
zeigt, offensichtlich erst zu einem Zeitpunkt entstanden sind, als die Versteifung des 

Abb.372. Die Hontroper Verschiebung im Felde Engelsburg. 
Maf3stab 1 : 25 000. 

Gebirgskorpers bereits weitgehend 

+-~1-----r--:~;-----JL......6,-:!:::~=:==:; fortgeschritten, der Faltungsvor-
J-"-~ _____ ~a gang jedenfalls schon abgeschlossen 
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Abb. 373. WecllSel, querschlagige und diagonale Blatter und diagonale 
Begleitblatter. Nach NEHM. 

war. Es hat sich das Alter dieser 
Storungen yom Verfasser bisher 
aber nicht genau festlegen lassen. 
Es war nicht einmal einwandfrei 
festzustellen, ob sie alter sind als 
die Sprunge, was aber zu ver
muten ist. Eingehendere Unter
suchungen nach dieser Richtung 
waren erwunscht. Sie durften 
wahrscheinlich die Richtigkeit der 
hier vertretenen Ansicht yom Alter 
dieser Storungen bestatigen. W ohl 
mit Recht bringt auch NEHM (1930) 
unter Hinweis auf die Versuche 
von DAUBREE sie in Verbindung 
mit MOHRschen Flachen. 

NEHM hat mit diesen diagonalen Seitenverschiebungen die von ihm als diagonale 
Begleitverschiebungen bezeichneten Storungen in Verbindung gebracht, die er wie 
folgt beschreibt: 

"Gleichzeitig (mit den diagonalen Seitenverschiebungen) bilden sich unter der Kraft einer anderen 
Komponente die fast senkrecht zu der Hauptverschiebung stehenden Blatter, die schon DAUBREE vor Jahr
zehnten in seiner experimentellen Geologie nachgewiesen hat. Jetzt erklart es sich auch, warum BOTTCHER 
vergeblich jenseits der Langendreerer Verschiebung die Verlangerung vieler nordiistlich streichender Stiirungen 
gesucht hat; sie sind nicht vorhanden und nie vorhanden gewesen. Jede einzelne Stiirung hat ihren Anfang in 
der Hauptverschiebung selbst und ist gleichzeitig mit dieser entstanden." 

1m GrundriB haben diese diagonalen Begleitblatter die in der Abb. 373 angegebene 
Lage. Die schematische Abbildung gibt nach NEHM auch das Altersverhaltnis von 
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Wechseln und querschlagigen Blattern auf der einen Seite und von diagonalen Blattern 
und diagonalen Begleitblattern auf der anderen Seite wieder. 

b) Die Deckelkliifte mit nord-siidlichem Streichen. 
In einem sehr spaten Zeitpunkt der Faltung bzw. nach deren AbschluB sind offen

sichtlich auch flach liegende Uberschiebungsflachen nach Art der Deckelkliifte des Sieger
landes entstanden, von denen vom Verfasser die bedeutendste bei Dortmund im Gruben
feld Tremonia festgestellt wurde. Die Storung hat die Bezeichnung Tremonia-Deckel 

f 

Abb.374. Der Tremonia-Deckel im Grundril.l. Mal.lstab 1 : 15000. 

erhalten. Merkwiirdig ist das Streichen dieser Deckelkluft von nur etwa 26°, das also 
sehr spieBwinklig zum Generalstreichen des Karbons von etwa 60° und damit dem Fal
tungsdruck verlauft. Maglicherweise ist es sogar noch mehr nach N gerichtet, als vor
stehend angegeben wurde. Das Einfallen der Storung im Felde Tremonia betragt nur 
etwa 10° nach O. Die Schichten sind an der Storung, wie die Abb. 376 angibt, im Hang
enden urn etwa 100 m nach N versetzt; das VerschiebungsmaB nimmt aber rasch abo Die 
Deckelkluft endet, wie die A b b. 375 zeigt, im Felde Dorstfeld in einer waagrecht 
liegenden Flexur. Parallel zu der Storung verlauft nach der Abb. 376 eine zweite, tie fer 
liegende, an der die Schichten in geringerem Grade versetzt sind. 

Neuerdings wurde der Verfasser von SCHLEIER auf eine gleichstreichende Deckelkluft 
bei Miilheim aufmerksam gemacht. Auch hier ist ein Streichen der Starung von etwa 
25° vorhanden, das Einfallen betragt etwa 15°. 

Ob diese Storungsart, wie wahrscheinlich die diagonalen Blatter, in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Faltungsdruck steht, ob sie sich als Resultierende aus zwei 
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Druckrichtungen oder als flach liegende MOHRsche Flache gebildet hat oder letzten Endes 
einem selbstandigen Schub ihre Entstehung verdankt, ist noch nicht zu entscheiden. 

Norden 
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Abb. 375. Der Tremonia·Deckel im Felde Dorstfeld. 
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Abb.376. Der Tremonia·DeckeI im Grubenfeld Tremonia im Profil. Mal.lstab 1 : 4000. 

Jedenfalls aber steht fest, daB die Deckelkluft bereits vor. der Entstehung der Sprtinge 
gebildet wurde, da sie im Felde Tremonia von dem in der Abb. 374 arigegebenen Tre
monia-Sprung mit verworfen wurde. 

C. Die Spriinge. 
Die allgemeine Ansicht tiber die Sprtinge im Ruhrbezirk geht seit dem Erscheinen 

des Sammelwerkes (1903) dahin, daB sie eine Folge von Zerrung der Erdrinde und nach 
der Au££altung des Steinkohlengebirges entstanden sind. Auch QUIRING und LEHMANN, 
die sich in den letzten Jahrzehnten ausftihrlich mit der Entstehung der Sprtinge im Ruhr
kohlenbecken befaBten, sind bei ihren Untersuchungen tiber die Sprtinge zu derselben 
Anschauung gekommen. Neuerdings ftihrte BREDDIN (1931) sie jedoch auf den Seiten-
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druck von S her, der auch die Schieferung hervorrief, zuriick, wahrend SCHENK (1934) 
sie als durch Dehnung in der Langsrichtung der Falten bei dem Auffaltungsvorgang 
entstanden auffaBte. 

Die Spriinge konnen im allgemeinen zwei Systemen zugeteilt werden, von denen 
das eine, das Hauptsystem, unter 130-155° streicht. Wenn die Spriinge dieses Systems 
sich aus dem S des Ruhrbezirkes bis in den N erstrecken, ist, wie die Tafel VI zeigt, 
festzustellen, daB das Streichen mehr in die nordwestliche Richtung umbiegt. 

Das zweite System besitzt ein von N nach S gerichtetes Streichen. Moglicher
weise ist es durch Verbiegungen bei der Entstehung der durch das erste System begrenzten 
Schollen entstanden. Darauf scheint z. B. das in der Abb. 377 angegebene Auftreten 
dieser Spriinge im Grubenfelde Graf .' t 
Moltke bei Gladbeck hinzuweisen. '~~. 

ff'" 

Jenseits der Mittelschalle sind sie hier ![ \, ~1 ...... . 
weder nach N noch nach S festzustel- "i}.. :: ',':. ~ ./ 
len. Es ist aber zu beachten, daB nach ';~'" :: ... ':::\.. 
der Tafel VI auch groBe Spriinge wie ,,~~:-,s- i \ ': '\~~,,~ . 
der Primus-Sprung und die Stock- "\~1:t. : ') "~., 

und Scherenberger Hauptverwerfung ''.~\;..,,:,~. Scht ;\~\, \':~~~~ •• >,,_,.,~~~ 
ein gleiches N - S-Streichen besitzen. '. ': ' ' . :>"" 
Es liegt also moglicherweise auch '\'< 
ein selbstandiges Sprungsvstem mit '\~:<o ';.:.:~~::'" 

.J '~1:. ~ "~ 
rheinischer Richtung vor. '::r \. \ ... \::~ 

Die Streichrichtung der Spriinge " \; '. " '- '... \'. 
ist nicht immer eine geradlinige. Wie '" \~~.:-.i..\ :~ "~" ::: ~~-------J~ " ... 
schon das im Sammelwerk wieder- \ G r a f :: i M 0 l\t k e \,i 
gegebene Bild des Primus zeigt, buch- '- ~----___ :; : \ :, 
tet die Streichlinie an den Haupt- .. .. ---.~\~---___ ~\ \1 
satteln, wohl weil das Einfallen des .. \ ---~;-______ \~ 
Sprunges bei steilerer Schichtenstel- ~i3 "" '::. ~\ -----t-~_ 
lung ebenfalls ein steileres wird, aus. ",:;, "'~. 'f --.... '. 

Dasselbe ist in der Abb. 351 fiir den \ \, ":,~~\ " 
Vondern - Sprung festzustellen, aber ~ ';, 1b\' 

~ ~~ ~ f 

auch noch von anderen Spriingen, \ ':. ': 
Z. B. den Primus- und Quartus-Sprung 
bekannt. 

Abb.377. Die beiden Sprungsysteme im Felde GrafMoltke bei Gladbcck, 
MaBstab 1 : 30000, 

Das Einfallen der Spriinge betragt in der Regel 50-70°, im Mittel etwa 60°. Vor
stehend wurde bereits darauf hingewiesen, daB es bei starkem Einfallen der Schichten 
anscheinend steiler ist als in flach liegenden Schichten. Untersuchungen dariiber, ob 
der Einfallwinkel in dickeren Sandsteinpaketen ein anderer ist als in Schichten, die in 
der Hauptsache aus Schiefertan aufgebaut sind, fehlen zur Zeit noch. Das Einfallen 
der Spriinge ist entweder nach 0 oder nach W gerichtet, wodurch sich die Unterteilung 
des Gebietes in Harste, Staffeln und Graben ergibt, die auf der Tafel VI von KUKUK 
groBtenteils schon 1910 festgelegte Bezeichnungen tragen. Oft sind auch Verwerfungs
treppen entstanden. 

Die Sprungbreite, auch die der groBeren Spriinge, ist meist nicht sehr graB. Selten 
geht sie iiber 50 m hinaus. Oft kommt es, wie z. B. die Abb. 378 angibt, vor, daB Sprung
zonen entstehen, in denen Einzelstorungen in kurzer Entfernung parallel zueinander 
folgen, wodurch ein starkes ZerreiBen des Gebirgskorpers entsteht. 

Die Sprunghohe betragt bei den groBeren Spriingen bis zu mehreren 100 m und 
ist am groBten beim Quintus-Sprung mit 900 m am Kirchlinder Sattel. 

Nur wenige Spriinge, wie der Primus-, der Quartus- und der Quintus - Sprung, 
durchsetzen den ganzen bislang aufgeschlossenen Ruhrbezirk. - Die Spriinge werden, 
wo sie aufhoren, in ihrer Streichrichtung vielfach von einem neu entstehenden Sprunge 
abgelost, der manchmal auch entgegengesetztes Einfallen besitzt. So liegt nach der 
Tafel VI der ostlich einfallende Riidinghauser Sprung in der Fortsetzung des westlich 

Kukuk, Geologie. 22 
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einfallenden Tertius-Sprunges, der ost1ich einfallende Konigin Elisabeth-Sprung in der 
Essener Mulde in der Fortsetzung des westlich einfallenden Graf Moltke-Wilhelmine 
Victoria-Sprunges nordlich des Gelsenkirchener Sattels. Manchmal kommt es dabei 
zur Bildung von Sprungbriicken. Vielfach beginnen oder enden groBere Spriinge in den 
Hauptsatteln, manchmal aber, wie z. B. das siidliche Ende des Tertius-Sprunges, auch in 
Hauptmulden, in diesem Falle in der Bochumer Hauptmulde. Hier spaltet der Tertius 
in zwei Aste auf, ist also gleichsam in der Bochumer Mulde verwurzelt. 

Schon die auf S. 312 aufgefiihrte Zahl der groBen Spriinge ist nicht gerade klein. 
Sie wird erheblich groBer, wenn auch die kleinen Spriinge, die auf Ubersichtskarten nicht 
mit angegeben werden konnen, beriicksichtigt werden. Allerdings ist zu beachten, daB 
manche der Storungen, die man im Ruhrbezirk friiher fiir Spriinge gehalten hat, quer
schlagige oder diagonale Blatter sind. 

Abb.378. Die Auflockerung des Gebirgskiirpers durch Spriinge irn Felde Zollverein. MaBstab 1 : 6000. 

Was die Entstehung der Spriinge anbetrifft, so kann sich der Verfasser nur der 
alten, zuletzt noch von QUIRING (1910) und LEHMANN (1920) bestatigten Ansicht, daB 
die Spriinge eine Folge von Seitendehnung nach der Faltung sind, anschlieBen. Sie werden 
sich entweder nach Art der Zerrspalten bei der Entstehung von Bodensenkungsmulden 
dadurch gebi1det haben, daB in radia1er Richtung erfolgende Senkungen der Erdkruste 
infolge Langung des betreffenden Krustenstiickes tangentiale Dehnungen hervorriefen, 
die ihrerseits die Zerrspalten verursachten, oder es liegen moglicherweise auch isostati
sche Hebungen, die dasselbe Bild erzeugen wiirden, vor. 

Die Langung trat senkrecht zum Streichen der Spriinge, also in Richtung SW - NO 
ein. Nichts deutet, wie namentlich LEHMANN ausfiihrlich beschreibt,· darauf hin, daB 
in dieser Richtung ein tangentialer Druck stattfand. 

Darauf, daB es sich bei den Spriingen urn klaffende Zerrspalten und nicht urn ge
schlossene Druckstorungen hande1t, weist unter anderem auch der Umstand hin, daB auf 
ihnen Erzlosungen hochkamen, auch noch im Inneren des ausgebeuteten Teiles des Ruhr
kohlenbeckens, wie das gangformige Vorkommen von Bleiglanz auf diesen Spriingen 
siidlich von Bochum, aber auch im nordlichsten Teil des Bezirkes zeigt. 1m XVII. Ab
schnitt ist naher darauf eingegangen. Auch eine Einmuldung der Schichten, wie sie 
z. B. im Felde Ver. Stein und Hardenberg auf der Westseite des Quintus parallel zu 
dieser Storung vorliegt, kann nur durch Schleppung der Schichten beim Absinken, d. h. 
durch Zerrung, erklart werden. 

QUIRING und LEHMANN haben das MaB der Zerrung berechnet. LEHMANN (1920) 
kommt zu dem Ergebnis, daB quer zum Streichen insgesamt eine Langung von etwa 10% 
eingetreten sei, QUIRING (1913) berechnete 6,4%. In dem in der Abb. 378 wiedergegebenen 
Einzelbeispiel aus dem Grubenfelde Zollverein ermittelte der Verfasser eine Langung 
von iiber 10%. 

Wenn man bei der Betrachtung der Spriinge nicht die kleinen MaBstabe der Uber
sichtskarten, sondern mehr ins einzelne gehende Bilder in groBerem MaBstabe zugrunde 
legt, so hat man auf den ersten Blick den Eindruck, daB durch die Spriinge eine Auf
lockerung des Gebirges erfolgt ist, nicht den von Druckerscheinungen. 
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Die Ansicht BRED DINs (1931), daB die Spriinge durch denselben Druck, der im Devon 
die Schieferung erzeugte, entstanden seien, namlich dadurch, daB infolge dieses Druckes 
die von den Spriingen begrenzten Gebirgsblocke im Ruhrkarbon im Streichen seitlich 
ausgewichen seien, scheidet nach dem oben Gesagten aus. Der Faltungs- und Schieferungs
druck hat die Massen nach vorn 
und oben, nicht in der Streichrich- F;2 ~~ 
tung des Karbons seitlich bewegt. • : 

Spr~~:~T:,!~:n:c~ .~;,/~~ .;:t?;;;\--;---~, 
der Fallrichtung, sondern auch hori- a a 

zontalgerichteteRutschstreifen. Abb.379. Die Entstehnng der Spriinge. Nach SCHENK. 

Diese konnen entweder dadurch 
entstanden sein, daB die Spriinge, wie oben angegeben, urspriinglich als querschlagige 
Blatter angelegt wurden - die horizontalen Rutschstreifen sind dann durch die jiingeren 
Rutschstreifen in der Fallrichtung meist verwischt - oder es haben infolge der weiter unten 
behandelten saxonischen Querbeanspruchung des Gebietes nicht nur an den die karboni
schen Schollen begrenzenden Spriingen die auf S. 342 behandelten Aufschiebungen, son
dern auch noch horizontale Bewegungen stattgefunden. Die dadurch entstandenen waag
rechten Rutschstreifen verwischen dann die alteren in der Fallrichtung. 

Was die Auffassung SCHENKS 
(1934) anbetrifft, der, wie die Abb. 379 
angibt, annimmt, daB die Spriinge 
durch iibermaBige Stoffzufuhr von 
unten und dadurch hervorgerufene 
Dehnung in der Langsrichtung der 
Falten beim Faltungsvorgang selbst 
entstanden seien, so ergibt eine Rech
nung, daB infolge des Auf- und Ab
steigens der Mulden- und Sattellinien 
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nur eine Dehnung von etwa 0,5% eingetreten ist, wahrend das MaB der Zerrung, 
wie oben bereits bemerkt wurde, wesentlich groBer ist. Es hat also iiber die durch 
die Auffaltung erzeugte Langung hinaus eine groBere Zugwirkung stattgefunden, die 
eine Auflockerung des Gebirgskorpers herbeifiihrte. Dabei solI grundsatzlich nicht be
stritten werden, daB die von SCHENK angenommene Bewegung sich bei Auffaltung 
von Schichten gelegentlich zeigen kann. In anderen Kohlenbezirken, namentlich denen 
mit Intrusionen, kommt sie nach Ansicht des Verfassers sogar ziemlich sicher vor; das 
Einfallen der dadurch entstandenen Storungen ist aber flacher als das der Spriinge im 
Ruhrbezirk. 

Einen besonderen Hinweis verdienen noch die in der Abb. 380 schematisch dar
gestellten Keilgraben. Sie haben sich, wie in dem in der Abbildung unter a angegebenen 
Fall, vielfach dadurch gebildet, daB in dem sich auflockernden Gebirgskorper iiber
hangende Krustenteile an Boschungsspriingen infolge der Schwer kraft absanken. Aller
dings ist in manchen Fallen auch zu priifen, ob der in der Abb. 380 unter b angegebene 
Fall vorIiegt, daB ein Sprungsystem II ein erstes verwirft. 

Da aIle oben behandelten, im Zusammenhang mit der Faltung des Karbons ent
standenen Storungen von den Spriingen verworfen werden, so sind diese jiinger als jene. 
Man nimmt an, daB sie sich in der saalischen Phase der variszischen Orogenese, d. h. 
im Rotliegenden, gebildet haben. DaB der Gebirgskorper im Zeitpunkt der Entstehung 
der Spriinge schon weitgehend verfestigt war, zeigt die Erscheinung, daB kaum eine 
Schleppung der Schichten, insbesondere der Floze, in die Storungen hinein stattfindet. 
Die Bruchkante ist meistens sehr scharf. Nur wo Spriinge beginnen und enden, geschieht 
dies mit einer Flexur. 

Es scheint, daB fast zu keiner Zeit nach Ablagerung des Karbons die die Spriinge 
verursachende Zerrung ganz aufgehort hat. Jedenfalls ist festzustellen, daB sie, wie 
z. B. die Abb.381 angibt, nach Ablagerung des Zechsteins, auch nach Ablagerung der 
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Abb.381. Liingsprofile durch das Deckgebirge am Rhein im Felderbesitz der Gelseukirchener Bergwerks A.-G. 
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oberen Kreide noch ihre Wirkung ausgeiibt hat, wahrscheinlich sogar, wie sich aus den 
in der Abb. 384 dargestellten Untersuchungen WEISSNERs ergibt, bis zum heutigen Tage 
wirksam ist. 

D. Die regionale Kippung der Ruhrkarbonscholle nach Norden. 
Wenn man durch den Ruhrbezirk, an Stellen, wo iiber dem Karbon hangendere 

Formationen erhalten sind, Profile in der Richtung von S nach N legt, so wird man bald 

Norden Wehoren 
SOden I'Diluvium ScM. 1 ScM. 2 

.,.30.7 

INN. Terfiar 

Kreide 

Zechslein 

Abb. 382. Die Kippbewegung nach :N im Felde Rhein I. MaOstab 1: 20 000. 

auf eine Kippbewegung in dieser Richtung aufmerksam. Zum Beispiel gibt die Abb. 382, 
in der karbonische und permische Schichten sowie solche der oberen Kreide, des Tertiars 
und Diluviums iibereinander liegen, 
die Kippbewegung aus dem Felde 
Rhein I bei Dinslaken an. 

Schon die Transgression des 
Zechsteinmeeres iiber den Ruhr
bezirk ist offensichtlich dadurch zu
stande gekommen, daB eine Kippung 
der Karbonscholle nach N stattfand. 
Es handelt sich urn eine epiroge
netische Bewegung, bei der das Ge
fiige der Gesamtscholle nicht geandert 
sein diirfte, wenn nicht gleichzeitig 
mit dieser Bewegung noch die bereits 
genannten posthumen Bewegungen 
an den Spriingen stattfanden. 

Ob bei dieser Bewegung der 
nordliche Teil der kippenden Scholle 
gesenkt oder der siidliche gehoben 
wurde, ist nicht zu sagen. Aus Pro
filen durch den W, die Mitte und 
den 0 des Bezirkes ist ermittelt wor
den, daB die Karbonscholle, d. h. ihr 
Faltenspiegel, heute im ganzen unter 
etwa 7 - go nach N hangt. Urn eben
soviel Grad ist also urspriinglich das 
Einfallen auf den Siidfliigeln der 
Sattel steiler, auf den Nordfliigeln 
flacher gewesen, was fiir die Beur
teilung der Lagerungsverhaltnisse im 
Karbon zu beachten ist. 

Die Zechsteinunterkante hat ein 
Einfallen von 5 - 6°. 
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Abb. 383. Die Lage der Rheinhauptterrasse. Nach QUIRING. 

Diese Kippbewegung nach N bzw. NNW hat sich entweder bis nach Ablagerung 
der oberen Kreide fortlaufend fortgesetzt oder sie ist damals wieder aufgelebt. Die Kreide
unterkante hat ein Einfallen von 1,5-2° nach N. Es liegt also zwischen dem Einfallen 



342 x. Der Mechanismus der tektonischen Bewegungsvorgiinge im Ruhrbezirk. 

der Unterkante des Zechsteins und demjenigen der oberen Kreide ein Unterschied von 
etwa 3-4° vor. 

Die Streichrichtung des Zechsteins und der konkordant auf ihr liegenden Trias im 
Ruhrbezirk kann zu etwa 60-70° angenommen werden. Das Streichen der oberen Kreide 
am Siidrande des Bezirkes weicht mit rd. 90° stark davon abo Die Richtung der Kippung 
hat in den verschiedenen geologischen Zeitaltern also wahrscheinlich etwas gewechselt. 
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Abb. 384. J etztzeitliche Kippbewegung nach WEISSNER. Mallstab 1 : 1000000. 

Diese Kippbewe
gungscheintsich bisin 
die jiingste Zeit hinein 
fortzusetzen. Sie ist 
auch heute anschei
nend ziemlich genau 
von S nach N gerich
tet . Darauf weist ein-

/ mal d,er durch Erosion 
entst~ndene verhalt
nismaBig geradlinig in 
O-W-Richtung ver
laufende heutige Siid
rand der oberenKreide 
hin und zum anderen 
das nach den Unter-
suchungen QUIRINGS 
(1926) in der Abb. 383 
dargestellte Hangen 
der Rheinhauptter
rasse. Sie fallt auf dem 
Rheinischen Schiefer
gebirge, wie in der 
Zeichnung rechts oben 
zu erkennen, regelma
Big von S nach N ein. 

Nach den von 
LIPPKE neuerdings 
(1936) bestrittenen 

Feststellungen WEISSNERS (1929) setzt sich diese Bewegung sogar bis in die Jetztzeit 
hinein fort. Die Abb. 384 gibt das von WEISSNER ermittelte AusmaB der Kippbewegung an. 
Nimmt man Soest als Nullpunkt an, so hat in 25 Jahren in der Richtung von S nach 
N ein durch Hohenmessungen festgestelltes Kippen von etwa 40 mm von Solingen bis 
Haltern stattgefunden. 

Es scheint also, als wenn es sich urn eine Bewegung handelt, die seit dem Zechstein 
zu keinem Zeitpunkt unterbrochen wurde. Nur die Richtung der Kippbewegung anderte 
sich etwas, war aber immer eine mehr oder weniger nach N gerichtete. 

Nach den Untersuchungen WEISSNERS sind dabei, wie bereits erwahnt wurde und 
die Abb. 384 angibt, auch Teilbewegungen einzelner durch die Spriinge begrenzter Schollen 
nicht ausgeschlossen. 

E. Die saxonische Querbeanspruchung. 
Nur einmal noch nach der asturischen Faltung hat das Ruhrkohlenbecken eine 

Beanspruchung durch tangentialen Seitendruck erlitten. 
Schon seit dem Jahre 1906 ist durch PILZ bekannt, daB an einem Teil der Spriinge 

im Ruhrbezirk iiberschiebungsahnliche Riickbewegungen stattgefunden haben, die nur 
einem Seitendruck zugeschrieben werden konnen, der in der Fallrichtung der Spriinge, 
also etwa in Richtung NO-SW, d. h. quer zum Hauptstreichen des Gebirges, wirkte. 
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Nichts liegt naher, als diesen Druck mit der saxonischen Orogenese STILLEs, die auch 
die herzynisch streichende Auffaltung des Teutoburger Waldes verursachte, in Verbin
dung zu bringen. 

Die zuerst von LoseRER (1929), dann vor aHem von BREDDIN (1929) in den letzten 
Jahren durchgefiihrten Untersuchungen haben gelehrt, daB im Ruhrbezirk nicht nur 
diese Uberschiebungen vorliegen, sondern daB im NW des Beckens eine regelrechte 
Faltentektonik des Deckge birges, die auf Seitendruck in NO-SW-Richtung 
zuriickzufiihren ist, vorhanden ist. In den Einzelheiten liegen, wie eine N achpriifung der 
Angaben BRED DINs durch den Verfasser fiir einzelne Grubenfelder ergab, zweifeHos Irr
tiimer vor, im groBen und ganzen ist aber die Faltentektonik sicher richtig gesehen. 

Bei den starren Blocken des Kar- Sm/.,! SchU 

bons war eine Faltung bei dieser tan
gentialen Beanspruchung nicht mehr 
moglich. An ihnen wirkte sich daher 
der saxonische Seitendruck so aus, 
daB sie an den Sprungkliiften, die sie 
als Gleitebene benutzten, iiberschie
bungsahnlich nach oben auswichen, 
wie dies am Thyssen-Westende-Sprung 
(s. Abb. 385), am Tertius und anderen 
Spriingen festgestellt werden kann. 
Das Uberschie bungsmaB betragt bis 
zu 60 m. Es ist nach dem Auftreten 1!i!P§.cj"'F.!'§~ ___ _ 

von jungenhorizontalen Rutschstreifen 
auf den Spriingen zu vermuten, daB 
bei dieser Beanspruchung aber auch 
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mehr oder weniger horizontal gerich - __ ...!7d~~ 
tete Bewegungen der Schollen gegen- - .&~'?!!.0!..~ 
einander ausgefiihrt wurden, worauf 
auf S. 339 bereits hingewiesen wurde. 

Auf die saxonische Orogenese wird 
es auch zuriickzufiihren sein, daB am 
Rhein die Kreide so hoch aufgefaltet 

!!!!l?§i!l!!:§.J.· _ __ _ 

Abb.385. Dberschiebung am Thyssen-Westende-Sprung im Felde 
Friedrich Thyssen. Nach BREDDIN. MaBstab etwa 1 : 75000. 

wurde, daB sie beim Einbruch de'S Tertiar-Meeres durch Abrasion wieder voHstandig 
beseitigt werden konnte, so daB hier das Tertiar unmittelbar auf dem Karbon bzw. dem 
Zechstein oder Buntsandstein liegt und die unmittelbare Verbindung zwischen dem 
Kreidebecken von Miinster und dem hollandisch-belgischen Kreidegebiet aufgehoben ist. 

Man konnte die Vermutung haben, daB das Auf- und Absteigen der Mulden- und 
Sattellinien im Karbon eine Folge dieser Querfaltung sei. Es ergibt sich aber, wenn man 
bei den Hauptsattel- und -muldenlinien die Hochst- und Tiefpunkte verbindet, daB diese 
Linien nicht mit der Richtung der Querfaltung iibereinstimmen, sondern im groBen und 
ganzen in der Fallrichtung des Karbons liegen. 

F. Das Einsinken des Rheintalgrabens. 
Wenn man von den auf S. 337 genannten Spriingen in rheinischer, d. h. N-S-Richtung, 

absieht, ist eine tektonische Beanspruchung in dieser Richtung im Ruhrkohlenbecken 
nur mit dem Einbruch der Kolner Bucht verbunden. Die Bewegung beginnt mit dem 
Oligozan. Es handelt sich, wie bei der Gesamtkippung des Bezirkes nach N, urn eine 
epirogene Bewegung, bei der nicht festzustellen ist, daB die auBerste Grenze der 
bewegten Zone durch Storungen begrenzt ist. 

Yom Verfasser wurde die Lage der Unterflache von TerWir undDiIuvium auf der rechten 
Rheinseite zwischen Duisburg und Dinslaken eingehend untersucht. Die Kurven gleicher 
Hohenlage haben einen ziemlich genau von N nach S gerichteten VerIauf. Das Einfallen 
der Unterflachedes Tertiarsist, wie die Abb. 386 angibt, mit etwa 10 flach nach W gerichtet. 
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Wie die Abb. 384 zeigt und im XV. Abschnitt naher angegeben ist, setzte sich das 
Einsinken auch weiter bis in die Jetztzeit hinein fort. Darauf deutet auch schon die 
in der Abb. 383 nach QUIRING angegebene Lage der Rheinhauptterrasse hin. Bei Ham
born ist die dort gut festzustellende Unterflache des Diluviums mit 0,50 nach W geneigt. 
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Abb. 386. Lage der UnterfHiche des Tertiars nnd Diluviums in einem O-TV-Profil bei Hamborn. 

Der Einsenkungsvorgang, der vielleicht nur eine Teilbewegung innerhalb der Ge
samtkippung nach N be deutet , wird, abgesehen vielleicht von Bewegungen an den im 
tiefen Untergrund vorhandenen Storungen, im wesentlichen ohne Gefugeanderungen 
vor sich gehen. Immerhin ist aber die in der Abb. 386 angegebene Bewegung am Rhein
preuBen-Sprung zu beachten. 

G. Die Kleintektonik (Kliifte und Schlechten). 
Insgesamt unterlag demnach nach dem Vorstehenden nach der Ablagerung des Kar

bons der Ruhrbezirk mindestens funf selbstandigen tektonischen Bewegungen, namlich 

Abb. 387 . Steil stehende Klnftflachen an der Strallc von Wetter nach Herdeckc ; das flache 
Einfallen ist nach links gerichtct. 

1. dem asturischen 
Tangentialdruck, 
dem vor der Faltung 
des Karbons die Bildung 
groBer, spater mitgefal
teter Wechsel voraus
ging und nach AbschluB 
der Faltung die Entsteh
ung von diagonalen Blat
tern nebst Begleitblat
t ern und von Deckel
kluften folgte; 

2. der saalischen 
Zerrung in der Langs
richtung des Beckens, die 
die Sprunge verursachte; 

3. einer regionalen 
Ki ppung von S nach N, 
die - vielleicht fortlau
fend - sich vom Zech
tein bis auf den heu
tigen Tag fortsetzt; 

4. einer saxonischen Druckbeanspruchung quer zur herzynischen Richtung; 
5. der radial gerichteten Einbiegung der Kolner Bucht, die indessen viel

leicht nur eine TEilbewegung der unter 3. genannten Kippung ist. 
Von diesen Beanspruchungen sind die unter 1. und 4. im alten Sinne als orogenetische, 

die ubrigen, namentlich die unter 3. und 5., als epirogenetische zu bezeichnen. Von den 
letzteren hat die die Sprunge verursachende, unter 2. genannte saalische Langsdehnung 
des Bezirkes das Bruchschollenmosaik des Ruhrkohlenbeckens verursacht. Die Nord
kippung und der Einbruch der Kolner Bucht haben, wenn kleinere Gebiete betrachtet 
werden, nur schwer feststellbare Spuren hinterlassen. 
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Schon NEHM (1930) vermutete, daB die Kluftbildung im Nebengestein der Floze, 
die der Bergmann in der Kohle als Schlechtenbildung bezeichnet, in Zusammenhang 
mit dem tektonischen Aufbau des Gebietes stehen miisse. 

Zusammen mit F. HEINE ist der Verfasser in den letzten Jahren diesen Zusammen
hangen nachgegangen. Die Untersuchungen fiihrten (1934) zu dem Ergebnis, daB in der 
Tat die Gesteinskliifte, die nach der 
Abb. 387 manchmal so deutlich werden, 
daB sie, auf groBere Entfernung gesehen, 
eine Schichtung vortauschen konnen, in 
gesetzmaBiger Beziehung zum tekto
nischen Aufbau des Gebietes stehen. 

Es ist eine wohl von keiner Seite 
bestrittene Anschauung, daB die Gesteins
kliiftung als Druckerscheinung aufzu
fassen ist. Dann sind die Kliifte im 
Ruhrkohlenbecken von vornherein nur 
im Zusammenhang mit dem variszischen 
Faltungsdruck und den sekundar sich 
daraus ergebenden Druckbeanspruchun
gen in Richtung der diagonalen Seiten
verschiebungen und der Deckelkliifte 
sowie dem spateren selbstandigen saxo
nischen Seitendruck zu vermuten. 

Es wurden von OBERSTE-BRINK und 
HEINE iibereinstimmend mit SCHLEIER 
(1931/32) insgesamt 8 Kluftrichtungen Abb.388. Kluftrose des Ruhrbezirks. 

festgestellt, die zu 4 Systemenzusammen-
gefaBt werden konnen, in denen die zusammengehorenden Kliifte ungefahr aufeinander 
senkrecht stehen. Die nachstehende Zusammenstellung gibt als Mittelbildung aus 
ortlichen Messungen, namentlich im S des Ruhrbezirkes, in der ersten Zeile die Streich
richtung der Kliifte an. 

Die Erge bnisse der 
gesamten Kluftmes
sungen sind iiberdies 
in der Abb. 388 zu
sammengestellt. Die 

Streichrichtungen 
stimmen gut mit den 
Feststellungen von 
SCHLEIER und auch 
den in neuerer Zeit 
von LOFFLER (1936) 
angestellten Ermitt

Kluftsystem 

Kluftrichtung . 

Streichen des Kar-
bons . 

Streichen der Quer-
faltung . 

Streichen der Diago-
nalverschiebungen 

Streichen der Deckel-
kliifte 

I 
----

01 I 

67° 

60° 

II III 
- -

02 o 1 i 02 01 
I 

02 

159° 139 0 48° 2° 
I 

95° 

1400 

99° 

I 

lungen iiberein, die in der Zusammenstellung auf S. 346 angegeben sind. 

IV 

01 I 02 

28° 119° 

26° 

Es wurde festgestellt, daB am haufigsten das Kluftsystem I auf tritt, das nach 
OBERSTE-BRINK-HEINE rd. 1/3 der iiberhaupt beobachteten Gesteinskliifte umfaBt. Die 
beiden zusammengehorigen Kluftrichtungen liegen mit 670 ungefahr in der Streich
rich tung des Karbons bzw. mit 1590 in seiner Fallrichtung. Auf die erste Richtung 
entfallen 21 %, auf die zweite 12 % aller gemessenen Kliifte. Wie die Abb. 389 und 
die obige Zusammenstellung angeben, sind die beiden Kluftrichtungen unschwer mit 
dem asturischen Seitendruck in Zusammenhang zu bringen; die eine Kluftrichtung 
(C I, 1) verlauft ungefahr parallel, die zweite senkrecht zum Faitungsdruck. Die KIiifte 
sind als CLoossche Flachen aufzufassen. 

1/4 der beobachteten KIiifte gehort dem System II an, das mit der saxonischen 
Querbeanspruchung in Zusammenhang gebracht werden kann; 17 % aller gemessenen 
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Kliifte (0 II, 1) verlaufen in der Streichrichtung der Querfaltung und 10% (0 II, 2) 
rechtwinklig dazu. Auch hier wiirde es sich urn OLOossche Flachen handeln. 

Auf S. 334 wurde bereits erwahnt, daB der asturische Seitendruck an MOHRschen 
Flachen eine Abanderung seiner Richtung erfuhr, die zur Entstehung diagonaler Be
wegungen Veranlassung gaben. Auf sie sind die diagonalen Blatter nebst Begleitblattern 
und wohl auch die Deckelkliifte zuriickgefiihrt. 

a b 
Abb. 389 a u. b. Kluftsysteme und tektonische Leitlinfen im Ruhrbezirk. 

1/5 alier gemessenen Kliifte verlauft im System III parallel mit den Diagonalblattern 
und senkrecht dazu. Besonders haufig sind dabei mit 12% die Kliifte (0 III, 2) in der 
Streichrichtung der diagonalen Blatter, wahrend die rechtwinklig dazu verlaufenden 
(0 III, 1) nur etwa 7-8% betragen. 

Es wurde auch ein System IV festgestellt, das sich mit dem Streichen der Deckel
kliifte (0 IV, 1) und einer Richtung senkrecht dazu (0 IV, 2) deckt. Auf dieses entfallen 
21 % aller gemessenen Kliifte. 

LOFFLER ermittelte aus etwa 1000 Kluft- und Schlechtenmessungen im Karbon bei 
IIamborn, Buer und Dortmund die in der nachstehenden Zusammenstellung angegebenen 

I II 
Kluftsystem 

01 I 02 01 I 02 

Kluftrichtung nach 
LOFFLER 74° 159° 136° 44° 

Haufigkeit nach 
LOFFLER in % 10 14 IS 6 

Haufigkeit nach 
OBERSTE-BRINK-
HEINE in % 12 21 17 10 

III 
--

01 I 02 

1" 99° 

13 14 

7 12 

IV 

01 I 

23° 

10 

7 

02 

Uso 

15 

14 

Haufigkeiten fiir die 
verschiedenen Rich
tungen. 

Die Kliifte des 
Systems III und IV 
kann man, wenn man 
die zu ihnen gehorigen 
Bewegungsvorgange 

als selbstandige an
sieht, als OLOossche 
Flachen, also als in 

der Richtung des Druckes und senkrecht dazu entstanden auffassen, aber auch, wie die 
diagonalen Blatter und die Deckelkliifte selbst, als MOHRsche Flachen. 

Kluftrichtungen, die mit der epirogenen Kippung nach N oder dem Einsinken des 
Rheintalgrabens zusammenhangen, sind von vornherein nicht zu erwarten. Es wurde 
auch kein Kluftsystem festgestellt, das mit den Spriingen im Zusammenhang steht. 

Das Einfallen der Kliifte ist in der Regel steil und schwankt zumeist zwischen 
70 und 90°. Flach liegende Gesteinskliifte wurden weitaus seltener festgestellt, wie ja 
auch flach liegende Storungen im Ruhrkohlenbecken nicht gerade haufig sind. 

Die einzelnen Kluftsysteme sind nicht iiberall im Ruhrbezirk gleich stark entwickelt. 
Es ist bislang aber noch nicht untersucht, nach welchen Gesetzen sie hinsichtlich ihrer 
Deutlichkeit auftreten. Auch fehlen noch Feststellungen dariiber, auf welche Langen 
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sie im allgemeinen den Gesteinskorper durchsetzen und warum z. B. das Streichen im 
Sandstein von dem im Schieferton abweicht, ob es sich urn verschiedene AuBerungen 
desselben Druckes handelt oder Kluftrichtungen aus verschiedenen Systemen vorliegen, 
die in den beiden Hauptgesteinsarten verschieden deutlich auftreten. 

Die Kluftflachen sind zumeist eben und manchmal mit Mineralsubstanz ausgeftillt. 
Hin und wieder wurden Rutschstreifen beobachtet. Der Abstand der Kltifte schwankt 
von wenigen Zentimetern bis zu einigen Dezimetern. 

Auf die Schichtung und das Auftreten der Schlechten in den Flozen, die die Kohlen
gewinnung sehr erleichtern, ist der wtirfelige Anfall der Kohle zurtickzuftihren. 

Die Kltifte werden in derselben Reihenfolge entstanden sein wie die tektonischen 
Elemente, zu denen sie gehoren, d. h. zuerst diejenigen in der Fall- und Streichrichtung 
der Floze, dann diejenigen, die mit der Entstehung der Deckelkltifte und diagonalen 
Blatter im Zusammenhang stehen, und zum SchluB die weniger haufigen aus der saxoni
schen Querbeanspruchung. Das Altersverhiiltnis der Kltifte zueinander bedarf jedoch 
noch genauerer Untersuchung. 

XI. A bschni tt. 

Das Osnabrucker Karbon. 
A. Allgemeine Betrachtungen fiber die Osnabrficker 

Kohlenvorkommen. 
Das am Stidrande des Mtinsterschen Beckens mit flachem nordlichem Einfallen seiner 

Oberfliiche unter die Kreidedecke untertauchende Karbon tritt am Nord- bzw. Nordost
rande in der Gegend von Osna
brtick in drei Inseln, und zwar am 
Schafberg (bei Ibbenbtiren), am 
H tiggel (bei Hasbergen) und am 
Pies berg (bei Osnabrtick) wieder 
zutage (vgl. Abb. 390). 

Das Erscheinen paliiozoischer 
Schichten in der genannten Ge
gend ist ursachlich durch die schon 
im Karbon einsetzenden altesten 
schwachen Faltungsvorgange be
dingt, die nach HAACK eine Land
schwelle zur Zeit des Palaozoi
kums herausgebildet hatten. In 
der Hauptsache hangt sie aber 
mit Gebirgsbewegungen urn die 
Wende der jtingsten Kreide und 
des altesten Tertiars zusammen, 
die zur Auffaltung des Teutoburger 
Waldes ftihrten. Wie schon oben 
angedeutet, sind die hierbei ent
standenen "herzynischen", von 

IOOOm 

Abb. 390. Dbersichtskarte des Osnabriicker Bezirkes. 

WNW nach OSO streichenden saxonischen Faltenstrange nicht das Ergebnis eines ein
heitlichen gebirgsbildenden Vorganges. Schon zur Zeit des Juras setzten im stidlichen 
Vorlande (im Gebiete der Egge) schwache Krustenbewegungen ein (kimmerische Phase 
der saxonischen Gebirgsbildung), die in den im jtingsten Jura herausgebildeten Falten 
der Egge (Berlebecker, Driburger und Warburger Achse) einen starkeren Ausdruck fanden 
(s. Tafel II). Aber erst nach Ablagerung des groBten Teiles der Schichten der oberen 
Kreide zu Beginn des Obersenons erfolgte die Hauptgebirgsbildung (sog. laramische 
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Phase der saxonischen Orogenese), die nordlich des Gebietes der kimmerischen Achsen 
auch die palaozoischen Schichtenglieder (d. h. das Karbon und den Zechstein) ergriff und 
damit die gesamten Schichten des Palaozoikums und Mesozoikums zu einem Gewolbe 
von groBer Spannweite und charakteristischer Architektur faltete. Sie ist durch zwei 
auf groBere Erstreckung ziemlich parallel verlaufende Sattelerhebungen, die durch eine 
mit jiingeren Schichten erfiillte Mulde getrennt sind, gekennzeichnet. Die siidliche Sattel
aufwolbung ist von STILLE als Osning-Achse, die nordliche von WEGNER als Osna
briicker Achse ("Piesberg-Achse" HAARMANNS) und das sie trennende Gebiet als 
Nordwestfalisch-Lippisches Senkungsfeld bezeichnet worden (s. Tafel II). Beide 
Sattelerhebungen werden von STILLE als cheruskische Achsen im Gegensatz zu 
den kimmerischen Achsen der Egge zusammengefaBt. 

[ [ [ I I I I [ I 
4 6 8 1lkm 

1111111111)11111111 
Zechstein 
.rbohr/ 

, I 111 . 11 

1 60S,' 1 
FormalilPll$!wginn 

Abb.391. Die Verbreituug des Karbons im Osnabriicker Bezirk. 

Wie aus dem Auftreten des Palaozoikums, d. h. der drei Karboninseln und des Zech
steins in dem Sattelkern des Osnings hervorgeht, war die Intensitat der Faltung in der 
Gegend von Osnabriick am starksten. Zu diesen Faltungsvorgangen gesellten sich noch 
im Verlaufe des Tertiars, vorwiegend aber im Jungtertiar (Miozan), Brucherscheinungen 
der verschiedensten Art, die, bald N-S bald O-W streichend (wie im N), noch besondere 
Horst- und Grabengebiete erzeugten. 

Wenn auch im groBen durch die vorerwahntengebirgsbildenden Vorgange bedingt, ist die heutige Gelande
form des Teutoburger Waldgebietes im einzelnen das Ergebnis von Erosionsvorgangen, die zwischen dem 
festeren Hilssandsteinriicken des Diirenberges im Zuge des Teutoburger Waldes und dem ebenfalls wider
standsfahigen Jura des Wiehengebirges die im wesentlichen aus Trias und Lias aufgebaute, flachhiigelige 
Landschaft der Gegend von Osnabriick herausarbeiteten. 

Aus dieser mesozoischen Landschaft ragen nun heute die drei oben angefiihrten 
Berge palaozoischen Alters inselartig hfTaus (s. Abb_ 391). Ihre Massive bestehen vor
wiegend aus Schichten der Steinkohlenformation und sind an ihren Randern stellenweise 
von Zechstein mantelformig umgeben. 

Die geographische Lage der drei Vorkommen in Verbindung mit den stratigraphischen und tektonischen 
Verhaltnissen spricht dafiir, daB die in der Osning-Achse liegenden Karbonschichten des Hiiggels die unmittel
bare siidostliche Fortsetzung des Schafberger Karbons bilden, von dem sie durch eine rd. 10 km lange Zone 
jiingerer Schichten getrennt liegen. Auch das isolierte Karbonvorkommen des Piesberges - als hiichste 
Erhebung der rd. 12 km weiter niirdlich streichenden Piesberg-Achse - diirfte mit dem Ibbenbiirener Karbon 
unterirdisch in Zusammenhang stehen. 
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Uber den unmittelbaren organischen Zusammenhang der Osnabrticker Vorkommen 
mit dem Ruhrbezirk lassen sich nur ± begriindete Vermutungen aussprechen, da die 
Fortsetzung als solche weder durch Bergbau noch durch Bohrungen erwiesen ist. Zwischen 
der letzten kohlefiindigen Bohrung des Miinsterschen Beckens bei Everswinkel und der 
siidlichsten Bohrung bei Osnabriick klafft immer noch eine Liicke von fast 40 km, haben 
doch die dazwischen liegenden Bohrungen von Saerbeck (s. Tafel II) und Metelen das 
Karbon nicht erreicht. N ach allem erscheint es aber ausgeschlossen zu sein, daB im 
Gebiet von Osnabriick eine gesonderte Kohlenablagerung vorliegt, wenn wir auch tiber 
die Art und Weise des Zusammenhanges und des Uberganges noch nicht viel iiber die 
Vorstellungen CREMERs (1895) hinausgekommen sind. 

B. Die Ibbenbiirener Bergplatte. 
Das groBte der drei Osnabriicker Karbonvorkommen ist die nordlich von Ibben

biiren gelegene "Ibbenbiirener Bergplatte", ein kleines, ziemlich ebenes Massiv floz
fiihrenden Karbons von rd. 14 km Lange und rd. 7 km groBter Breite. Hier tritt das 
Palaozoikum (Karbon und Zechstein) auf einer Flache von rd. 60 km2 Inhalt zutage 
(s. Tafel I). 

Seit der ersten Bearbeitung dieses Vorkommens durch KARSTEN (1799) ist das sehr interessante Gebiet 
in der Literatur immer wieder aufgegriffen worden. Von besonderer Bedeutung waren seinerzeit die Unter· 
suchungen von LEO CREMER (1895), der als erster, auf Grund seiner bekannten floristischen Gliederung des 
Ruhrkarbons, das Alter und den Zusammenhang mit dem Ibbenburener Karbon klarte. Wichtig fUr die 
Erkennt,nis sind ferner die mehr die die tektonische Seite der Frage beruhrenden Abhandlungen von TIETZE 
(1908), HAACK (1908), HAARMANN (1909/14), KINDERMANN (1920) und BORGER (1928) sowie die vorwiegend 
die stratigraphischen Verhaltnisse behandelnden Arbeiten von GOTHAN und HAACK (1924/25), BODE (1927), 
BEYENBURG (1932) und KUKUK (1938). 

1. Die Stratigraphie des Ibbenbiirener Karbons. 
Die bei Ibbenbiiren zutage tretenden Ablagerungen des Steinkohlengebirges bestehen 

vorwiegend aus Sandsteinen und Konglomeraten mit Gerollen, die im allgemeinen weit 
grober als in Westfalen sind. 1m 
Gegensatz zu der Schichtenaus
bildung des Ruhrkarbons zeigen 
die Ibbenbiirener Karbonschich
ten eine groBe Unbestandigkeit 
des Profils, so daB ihren Konglo
meratzonen eine Bedeutung als 
Leitschichten, wie in Westfalen, 
nicht zukommt. 

Beziiglich der Flozfiihrung 
lassen sich zwei abweichend aus
gebildete Horizonte ausgliedern: 
eine 0 bere, flozfreie bzw. 
flozarme Zone meist rotge
far bter, bruchfester Sandsteine 
und Konglomerate und daneben 
eine untere, flozreiche Ab
teilung aus gra uen Sandsteinen 
und groben Konglomeraten, die 

Abb. 392. Wicderausgcfiillte Erosionsrinnen im Kohlensandstein 
von Ibbenbiiren, Autn. KUKUK, 

weiter nach dem Liegenden zu an normalen Sandsteinen und Schiefertonen reich ist. 
Bezeichnend fiir die Ausbildung der Sandsteine in den hoheren Lagen sind die haufig 
zu beobachtenden rhythmischen Ausfallungen von Eisenoxydhydrat sowie die Wied.er
ausfiillungen rillenformiger Auswaschungen im Sandstein (s. Abb. 392). 

Die auffallend rote Farbe der Gesteine der oberen Stufe veranlaJ3te die alteren Autoren (wie HOFFMANN 
und HEINE), sie zum "Rotliegenden" zu stellen. Wenn auch kennzeichnende palaontologische Belege fUr das 
Alter der Schichten nicht vorhanden sind, das Alter also nicht mit unbedingter Sicherheit festzustellen ist, 
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darf man nach Analogie mit den ahnlich ausgebildeten, echt karbonische Pflanzen fiihrenden Ablagerungen 
des Hiiggels auch die "roten" Schichten des Ibbenbiirener Karbons zum Oberkarbon stellen. Die Rot
farbung der Gesteine ist insofern von Bedeutung, als auch sonst im Karbon fast iiberall dort, wo die Gesteine 
eine rote Farbe haben, FlOze fehlen. Ganz allgemein solI nach STUTZER (1913) die Rotfarbung der Gesteine 
primar, die Graufarbung aber eine Frage der Reduktion sein. Andere Autoren wie WEITHOFER, BECKSMANN 
(1930) bringen diese Erscheinung mit der in einem ariden Klima erfolgten Lateritisierung des Ablagerungs-
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Abb.393. Die Verteilung der Pflanzenreste auf die FlOze der Ibbenbiirener 
Schichten. Umgez. nach BODE_ 

gebietes zur Zeit des Oberkarbons in 
Verbindung. Die in Ibbenbiiren beob
achteten roten Schichten haben jeden
falls keine stratigraphische Bedeutung, 
da sie mit scharfer Begrenzung grauen 
Schichten zwischengelagert sind. Ich 
mochte mich daher der schon von 
TIETZE (1908) und spater von BODE 
(1927) geauBerten Ansicht anschlieBen, 
daB es sich in ihnen urn ortliche Bil
dungen handelt, etwa urn Ablagerungen 
von stagnierenden Wassern unter Nie
derschlag von Eisenoxydul. 

Da die ehemals recht hohe 
Machtigkeit der Ibbenbiirener 
Schichten heute nicht mehr vor
handen ist, kann aus dem Rest 
der Ablagerung die Gesamtmach
tigkeit nicht mehr einwandfrei 
festgestellt werden. Nur im sog . 
Bockrader Graben ist noch ein 
Teil der nach N machtiger wer
denden Schichten erhalten ge
blieben. 

Von diesen grauen Schich
ten sind rd. 400 m durch Berg
bau erschlossen, wahrend der 
untere Teil der Ibbenbiirener 
Schichten hauptsachlich durch 
die Bohrung Ibbenbiiren 4 ge
nauer bekannt geworden ist. 

Die wichtige Frage nach der 
stratigraphischen SteHung 
des Ibbenbiirener Karbons bzw . 
der Osnabriicker Stufe konnte 
erst in den letzten J ahren durch 
GOTHAN und HAACK (1924/25) 
auf Grund der Untersuchung 
mehrerer, infolge der Kohlennot 
nach dem Kriege veranlaBter 

Tiefbohrungen (Ibbenbiiren 2 bei Mettingen, Ibbenbiiren 3, 4 und 5) einwandfrei beant
wortet werden. BODE (1927) hat die damals gewonnenen Erkenntnisse durch genaue 
palaophytologische Untersuchungen bestatigen konnen (s. Abb. 393). 

Bekanntlich hatte RUNGE (1892) lediglich auf Grund des Gasgehaltes der Kohle 
die Ibbenbiiren-Osnabriicker Kohle dem Alter nach mit der Magerkohle des Ruhrbezirkes 
gleichgestellt. Aber schon LEO CREMER (1893) konnte aus dem Vergleich der in dem 
unteren Teil des Osnabriicker Karbons auftretenden Pflanzenreste mit den Pflanzen
fossilien der hangenden Schichten des Ruhrkarbons den richtigen SchluB ziehen, daB 
das bei Osnabriick aufgeschlossene Karbon in unmittelbarem genetischem Zusammen
hange mit dem Ruhrkarbon stehen muB. Er folgerte weiter, daB es seinem Alter nach 
noch jiinger als die hangendsten, durch Bergbau aufgeschlossenen Schichten in West
falen, d. h. jiinger als die damaligen Gasflammkohlenschichten sei. Mit dieser Erkenntnis 
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hat man sich lange Zeit begniigt, bis die erwahnten Untersuchungen der neuen Ibben
biirener Tiefbohrungen (insbesondere der Bohrung Ibbenbiiren 4) durch GOTHAN und 
HAACK zu einer scharferen Erfassung des Horizontes fiihrten. Wichtig fiir die Paralleli
sierung der hier erschlossenen Schichten war die Feststellung eines marinen Hori
zontes, des sog. "Neptunhorizontes", in der Bohrung Ibben-
biiren 4 bei rd. 738,5 m. 

Sein Nachweis als erste im Osnabriicker Karbon ange
troffene marine Schicht war eine groBe Uberraschung. Genaue 
Vergleiche des genannten Profils (mit dem Neptunhorizont) 
mit dem bekannten "Agirhorizont" im Ruhrrevier (KUKUK 
1912) fiihrten zu der Erkenntnis der Identitat beider Schichten 
(GOTHAN und HAACK). Hiermit war eine feste Basis fur eine 
weitere Parallelisierung beider Karbonvorkommen geschaffen. 
Ausgehend von der marinen Schicht, liegen die hochsten 
bauwiirdigen Ibbenbiirener Floze rd. 700-800 m iiber diesem 
Horizont bzw. rd. 300 m iiber den hochsten in Westfalen 
bekannten Flozen. Weitere Untersuchungen der Pflanzenreste 
beider Vorkommen durch GOTHAN (1925) und BODE (1927) 
bestatigten zunachst die schon von CREMER (1893) vermutete 
Tatsache, daB das Ibbenburener bzw. Osnabriicker Ober
karbon zum Teil gleichaltrig, zum Teil junger als die hochsten 
Schichten des Ruhrkarbons ist, und gemaB dem Schema der 
Heerlener Konferenz (1927) dem oberen Westfal (Westfal C 
und B) entspricht. 

Das Karbon der Ibbenbiirener Bergplatte ist durch eine 
Pflanzenvergesellschaftung (s. Abb. 393) gekennzeich
net, deren wichtigste Vertreter unter anderem Linopteris 
miinsteri (s. Abb. 173), Neuropteris scheuchzeri (s. Abb. 175), 
Neuropteris rarinervis (s. Abb. 168), Sphenophyllum emargi
natum, Mariopteris sauveuri (s. Abb. 171) und Neuropteris 
tenuifolia sind. 

Da diese Pflanzenformen in den hangendsten Schichten der Ruhrgas
flammkohle friiher nicht bekannt waren, glaubte GOTHAN anfangs den 
Ibbenbiirener Schichten in ihrer Gesamtheit ein jiingeres Alter als den 
hiichsten Ruhrfliizen zuschreiben zu sollen. Spater gelang es jedoch 
GOTHAN auf Grund systematischen Sammelns und der Funde von HONER
MANN und anderen im Ruhrbezirk, diese Pflanzenvertreter auch in den 
hiichsten Schichten des Ruhrkarbons nachzuweisen. Von diesen Formen 
treten im Ruhrbezirk Linopteri8 miin8teri und Neuropteri8 scheuchzeri je
doch erst iiber Fliiz Agir auf, wahrend Neuropteris rarinervi8 und Spheno
phyllum emarginatum zwar unterhalb Fliiz Agir beginnen, aber noch selten 
sind. Dagegen erscheinen Mariopteris sauveuri und Neuropteris tenuifolia 
erstmalig in den Gasflammkohlenschichten, sind aber auch noch in den 
Ibbenbiirener Schichten vorhanden. 

Flo,. 

E:;:;:::;:;:::;::I HH<\=':'j &~:;::-;.;'-:...--;g 
Kong!'"''''' t Sand, tein Sand.chiere" 

I 
Sdilefrrton U " -

musmrl.sd'lic:tVtn Dagegen tritt die fUr Ibbenbiiren typische Sigillaria cumulata im Ruhr
karbon noch nicht in Erscheinung, ebensowenig wie einige Pecopteriden der 
Gruppe Pecopteri8 ve8tita-arbore8cens. Immerhin zeigt das Gesamtbild der Abb.3M. Normalprofil dnrch die 

Alstedder nnd Ibbenbiirener 
Ibbenbiirener Flora eine starke Ubereinstimmung mit dem der Schichten Schichten. Nach Zechenprofilen. 
des obersten Ruhrkarbons iiber Fliiz Agir. 

Weitere zwingende Griinde fiir diese Gleichstellung beider Florengebiete sind aller
dings nicht vorhanden, da es auBer den Fossilien der marinen Neptunschicht an anderen 
leitenden Tierresten mangelt. Auffallend ist unter anderem der Reichtum an SiiBwasser
muschelschichten in den tiefsten Aufschlussen der Bohrung Ibbenbiiren 4. Verglichen 
mit dem gut durchgearbeiteten Profil der Zeche Baldur, scheinen die tiefsten Schichten 
dieser Bohrung etwa den Schichten im Hangenden der Flozgruppe Laura-Victoria der 
Ruhrgaskohlenschichten zu entsprechen, aber gleichzeitig in ihrer Schichtenmachtigkeit 
verkiimmert zu sein. Mit dieser Annahme stimmt vielleicht iiberein, daB die Leitpflanzen 
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des Ibbenbiirener Karbons, wie Linopteris miinsteri und Neuropteris scheuchzeri, nach 
GOTHAN schon etwa 30 m iiber dem Neptun (Agir)-Horizont auftreten, wahrend sie sich 
im Ruhrkarbon erst bei etwa 150-200 m iiber Agir finden. 

GOTHAN und HAACK bezeichneten den iiber der marinen Leitschicht (Neptunschicht) 
auftretenden Horizont als Ibbenbiirener Schichten und gliederten diese wieder in 
zwei Horizonte, eine obere, vorwiegend aus Konglomeraten und Sandsteinen bestehende 
flozleere Stufe (mit vorherrschend roter Farbe) und eine untere, von Floz Franz (dem 
hangendsten bei Ibbenbiiren bekannten Floz) bis zum Agirhorizont reichende floz
fiihrende Stufe (s. Abb. 394). Die unterhalb des marinen Horizontes auftretenden floz
reichen Schichten erhielten den Namen der Alstedder Schichten. 

Abgesehen von den erwahnten Mollusken, ist die Fauna der Ibbenbiirener Schichten sehr arm. Nur zwei 
Krustergattungen (Prestwichia und Estheria) sind bis jetzt bekannt geworden. Die Krebsreste wurden in 
der Ausfiillungsmasse eines Baumstammes im Hangenden von Fl6z Mittel gefunden. Sie sind von BOLSCHE 
(1885) als Prestwichia rotundata H. WOODW. und spater von WEHRLI (1935) als Euproops danae bestimmt 
worden (s. Abb. 129). 

Wie in Westfalen sind unter den Zweischalern die verschiedenen Formen der Gattungen Carbonicola, 
Najadites und Anthracomya vertreten. Leitende Arten, mit Ausnahme der im Ruhrrevier nur iiber F16z Agir 
vorkommenden Najadites phillipsi WILL., sind dagegen nicht vorhanden. Auffallend bleibt, daB die iiber 
der marinen Schicht im Hangenden des Fliizes Agir im Ruhrkarbon beobachteten SiiBwasserreste (KUKUK 

Fl6ze und Zwischenmittel Machtigkeit Bemerkungen 

1920) im Ibbenbiirener Pro· 
fil anscheinend v611ig fehlen 
(s. Abb. 394). 

Sehr reich ist dagegen 
der sehr kennzeichnende "ma· 

Zwei F16zschmitzen ..... . 

Fl6z Franz ........ . 

rine Horizont" (Neptunschicht 
- ---- -- ---- .-- - - = Agirhorizont in Westfalen), 

0,48 m unbauwiirdig der, wie erwahnt, einzige der 

Sandige Zwischenmittel . . von 40m 
----------- Osnabriicker Stufe. Hier fin-

I Fl6z Buchholz I 
1 1,60-1,80 m bauwiirdig 
- (im Westfeld) 
0,60 0,80 m K. i. Ostf. 

Fl6z Flottwell (Hauptfl6z) 

Fl6z Flottwell (Nebenfl6z) 
------ - ----

Zwischen~itt~l-.--:-.- ~- .- . I 
___ ___________ _____ 1_- __ 

F16z Alexander . . . 0,20-0,45 Ko~I ___ unr~in 
Sandsteinzwischenmittel . . 

Fl6z Dic~enberg. _. _. _. __ 0,20-0,40 Kohle_1 ne~~~Bergemi~tel 

Zwischenmittel . . 

Fl6z Gliicksburg ... -.- 0,90=1,10 m KOhl;-I-b-auwlirdig-
z;is~~. . --- - ---i------ --
Fl6z Bcntingsbank 0,60-=0,70 m Kohlel ~itB~rgemitW 
Zwischenmittel . . . 

Fl6z S chm ale bank. . . I 0,30-0,50 m Kohle 

Zwischenmittel . . . . . . . _"__1___ _____ _ J-=---------
Fl6z S~. __ . _._. _._._. _._._ 0,15-O,50m KOhle_l_u~baUWiirdig 
Zwischenmittel . . . . . . . . 

---------
Fl6z Reden . 0,80 m Kohle bauwiirdig 

den sich die aus Westfalen 
altbekannten Vertreter der 
BauchfiiBer, Zweischaler und 
ArmfiiBer (wegen der einzel
nen Reste siehe HAACK 1923). 
Keine der hier auftretenden 
marinen Formen kann aber als 
stratigraphisch entscheiden
des Leitfossil benutzt werden. 
Es fehlen sogar bestimmbare 
Goniatiten, wie der Anthra
coceras aegiranum der Agir
schicht in Westfalen. Bemer
kenswerterweise sindauch hier 
die sonst fiir den Agirhorizont 
in Westfalen so bezeichnenden 
.,Productiden" sehr selten 
vertreten. 

2. Die FlOzfiihrung. 
Wie aus der neben

stehenden Ubersichts
tabelle hervorgeht, ist 
von den bergbaulich auf
geschlossenen Flozen das 

Zwischenmittel _____ __ ___________ Floz Reden bzw. neuer-
dings Floz Theodor das 
liegendste, Floz Franz 

das hangendste. Die Gesamtmachtigkeit der Gesteinszone belauft sich auf rd. 420 m. 
Unter dieser treten noch rd. 300 m machtige flozfiihrende Schichten auf, die aber im 
Bergbaubetriebe noch nicht bekannt geworden sind. Uber die Ausbildung der floz
fiihrenden Schichten im einzelnen gibt die vorstehende Zusammenstellung AufschluB. 

Fl6z Theodor . 0,50 m Kohle bauwiirdig 
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Nach Angabe der Verwaltung sind im Bergbaubetriebe 11 F16ze mit rd. 7 m Kohle 
aufgeschlossen. Davon sind 5 Fl6ze mit rd. 4,90 m Kohle bauwiirdig. Zur Zeit werden 
im Ostfelde 3 Fl6ze mit 1,80 m Kohle und im Westfelde 1 F16z mit 1,40 m Kohle gebaut. 
Der Anteil der Kohle an der Gesamtgebirgsmachtigkeit in H6he von rd. 800 m betragt 
also rd. 0,8 %. 

Demgegeniiber errechnet sich die Gesamtkohlenmachtigkeit in den Bohrungen Ibbenbiiren 3 und 4 
von rd. 12,40 m Kohle auf 1146,5 m Gestein zu 1,08%, wahrend in den Aistedder Schichten auf rd. 541 m 
Gestein sogar 13,3 m Kohle = 2,5 % entfallen. 

Beziiglich ihrer technischen Verwendbarkeit geh6rt die zur Zeit gewonnene Ibben
biirener Kohle trotz ihrer stratigraphisch hohen Lage mit nur 15-18 % fliichtigen Bestand
teilen und 85-90% Kohlenstoff zu den gasarmen Kohlen. Eine Kohlenprobe aus 987 m 
(d. h. aus demAgir- bzw. Neptunhorizont) erwies sich nach BODE (1928) sogar als typischer 
Anthrazit (mit 10% Gas, 0,5% Wasser und 3,5% Asche). Der Koks ist glanzend schwarz 
und sandig. 

Entsprechend dem HILTschen Gesetz nimmt auch der Gasgehalt in den stratigraphisch tiefer gelegenen, 
erbohrten Fliizen der Bohrung Ibbenbiiren 4 (nach GOTHAN und HAACK) ebenso wie in Westfalen vom Hangen
den zum Liegenden ab (s. TabeIle). 

Die Abnahme des Gasgehaltes 
nach der Teufe mit rd. 1,5% auf rd. 
100 m entspricht ziemlich genau der
jenigen des Ruhrkarbons mit 1,3% 
auf 100 m. 

Der Grubengasgehalt ist sehr ge
ring, so daB stellenweise noch mit 

Fliizteufe (m) 

I 
in der Bohrung 
Ibbenbiiren 4 

60 

118 

193 

Gasgehalt 

I 
(in %) 

18,1 II 
------- ---

21,1 

20,8 
-------

Teufe Gasgehalt 
(m) (in %) 

613 I 13,6 
~~-----

787 

I 

10,5 

1015 7,2 

offenen Lampen gearbeitet wird. Vor 238 18,0 1112 6,3 

kurzem festgestellte Ausbriiche von 
Grubengas aus F16z Reden und Gliicksburg haben 6rtlich zur Einfiihrung von Sicher
heitslampen gefiihrt. Die im aUgemeinen ziemlich weiche Kohle faUt stellenweise recht 
groBstiickig. 

1m iibrigen stellt die magere Kohle von Ibbenbiiren nach BODE (1928) eine reine vitritische Kohle dar, 
bei der der Durit ohne Bedeutung ist. Nur Fliiz Bentingsbank ist reicher an Durit, der aber nur geringe Sporen
mengen entMlt. Fusit ist in ziemlich erheblicher Menge beteiligt, wie z. B. in den Fliizen Gliicksburg und 
Schmalebank. Jedenfalls unterscheidet sich die Ibbenbiirener Kohle sehr von der gleichaltrigen Flamm· 
kohle des Ruhrreviers, die chemisch-petrographisch eine gasreiche duritische Kohle darstellt. 

Die Ursache fiir den geringen und nach der Teufe weiter abnehmenden Gasgehalt der Fliizkohle sehe 
ich nicht in der primaren Zusammensetzung der urspriinglichen Fliize begriindet. Mit GOTHAN, HAACK und 
BODE (1928) nehme ich vielmehr an, daB die Ursache in einer fortgeschritteneren Inkohlung zu suchen ist, 
als Wirkung hiiherer Warme und starkeren Belastungsdruckes infolge der friiheren groBen Tiefenlage des 
Karbons unter den schatzungsweise rd. 2000 m machtigen Sedimenten der unteren Kreide, des Juras und der 
Trias. Auch der oft geauBerten Ansicht, daB der Charakter der Ibbenbiirener Kohle als Magerkohle lediglich 
durch die entgasende Wirkung der Zerkliiftung infolge von Querstiirungen oder durch starkeren tangentialen 
Gebirgsdruck hervorgerufen sei, vermag ich nicht zuzustimmen, wenngleich diese Einwirkungen nicht ganz 
zu vernachlassigen sein diirften. Wie BODE richtig ausfiihrt, wiirde in diesem FaIle nach der Tiefe wieder 
ein Anwachsen des Gasgehaltes der Fliizkohle festgestellt werden miissen, wahrend tatsachlich der Gasgehalt 
standig abnimmt, derart, daB die Kohle im Tiefsten der Bohrung reiner Anthrazit ist. Jedenfalls ist die Ibben
biirener Kohle weit starker inkohlt als die gleichaltrige Kohle Westfalens. 

Eigentliche Leitschichten, die sich, wie in Westfalen, zur Identifizierung der F16ze 
in der Grube eignen, oder sog. "Leitfl6ze" sind in Ibbenbiiren anscheinend nicht vor
handen. Selbst bei dem verhaltnismaBig sehr bestandigen F16z Gliicksburg kann man 
von einer durchweg gleichmaBigen Ausbildung nicht reden; ist es doch stellenweise iiber
haupt nicht vorhanden. Es hat daher lange Zeit gedauert, bis es gelang, die in verschie
denen Feldern der Bergplatte gebauten F16ze richtig zu identifizieren. 

Nach BODE (1928) andert sich die Ausbildung der Fliize stellenweise sehr erheblich, wie Z. B. beim Fliiz 
Flottwell-Buchholz, und zwar nicht allmahlich, sondern pliitzlich an einer Starung, so Z. B. langs des west
lichen Randsprunges des Bockrader Grabens. Man gewinnt daraus den Eindruck, daB die Stiirungen des 
Ibbenbiirener Karbons wenigstens stellenweise schon zu karbonischer Zeit angelegt sind. An ihnen miissen 
Bewegungen stattgefunden haben, die die Ursache der verschiedenartigen Ausbildung der Fliize auf beiden 
Seiten sind. 

Kukuk, Geologie. 23 
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3. Die Tektonik. 
Trotz der verhaltnismaBig geringen Faltungserscheinungen der Ibbenbiirener Berg

platte oder vielleicht gerade deswegen ist die Deutung der Tektonik dieser auf allen Seiten 
von Verwerfungen eingefaBten Scholle recht verwickelt (s. Abb. 395). Sie ist daher auch 

!:-b LI L..LI L' +-i --+-----i~km 

Abb.395. Tektonische lJbersichtskarte der Ibbenbiirener Karbonplatte. Nach BODE. 

von ihren Bearbeitern sehr verschieden gegeben worden. 1m Gegensatz zu den alteren 
Autoren faBt TIETZE (1908) die Ibbenbiirener Bergplatte als einen zu palaozoischer Zeit 
gefalteten, herzynisch streichenden, stehengebliebenen "Karbonhorst" auf, an dem die 
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Abb. 396. N -S-Profil durch Schacht Theodor der Steinkohlenbergwerke Ibbenbiiren_ 

nordlichen und siidlichen Teile abgesunken sind (s. Abb. 396). HAARMANN (1914) sieht 
in ihr einen "Bruchsattel". Nach seiner Ansicht fallen die die Karbonplatte allseitig 
einfassenden Verwerfungen unter die Bergplatte ein und stellen daher gewissermaBen 
Uberschiebungen dar, langs derer das mittlere Bogenstiick des Gesamtgewolbes der 
Ibbenbiirener Bergplatte gegeniiber den seitlichen Stiicken herausgepreBt wurde, so daB 
das Bild eines "hochgetriebenen GewolbeschluBsteins" entstanden ist. N och anderer Ansicht 
ist KINDERMANN (1920). Die jiingsten Untersuchungen BORGERs (1930) gelangen wieder 
zu Ergebnissen, die sich teilweise der alteren Auffassung TIETZEs nahern. 

In dem Horststiick haben wir im nordwestlichen Teile eine nach NW sich einsenkende Karbonmulde 
vor uns, deren Nordfliigel sich in nordostlicher Richtung wieder zu einem Sattel aufwolbt. 1m 0, also im 
eigentlichen Schafberg, liegt ein £laches Sattelgewolbe vor, dessen Siidfliigel an Querverwerfungen abgesunken 
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ist. Infolgedessen handelt es sich in der Hauptsache urn fast sohlig gelagerte Schichten des Nordfliigels, 
die sich nach dem Ergebnis der Tiefbohrung Ibbenbiiren 3 erst am Nordrande infolge von Schleppungserschei
nungen am nordlichen Randbruch schneller einsenken. Auf diesem Sattelfliigel bauen die fiskalischen Oeyn
hausen-Schachte (s. Abb. 396). 

Beide Gebiete sind durch eine Reihe groBerer, das Bockrader Tal entlang laufender Querbriiche getrennt, 
die hier ein auch orographisch in Erscheinung tretendes Tal hervorgerufen haben. An diesen Verwerfungen 
ist auch der Zechstein an mehreren Stellen eingebrochen und vor der Denudation bewahrt geblieben. Nach 
neueren Untersuchungen von KINDERMANN (1920) braucht der AnschluB des Westfeldes an das Ostfeld nicht 
mehr durch eine Horizontalverschiebung gedeutet zu werden; vielmehr ist anzunehmen, daB beide Felder 
einstmals durch einen flachen Sattel getrennt waren, dessen Kuppe beim AufreiBen des Bockrader Grabens 
in diesen hineinstiirzte. 

1m iibrigen besteht Einigkeit dariiber, daB schon zu jungpaliiozoischer Zeit eine, wenn auch schwache, 
Faltung erfolgt war, da die bereits von HORNECKE (1901) zwischen Karbon und Zechstein beobachtete Dis
kordanz auch von HAARMANN u. a. festgestellt wurde. Von den Folgeerscheinungen dieser niederliindiscb 
streichenden alten Faltung im Karbon ist heute allerdings nicht viel mehr zu erkennen. 

Hiervon abgesehen, sind auch von NNW nach SSO verlaufende Falten vorhanden, auf die auch HAAR. 
MANN hinweist. Sie bilden mit den erstgenannten Falten eine noch erkennbare "Faltenvergitterung". Diese 
Faltung muB sich zur Jura-Kreidezeit abgespielt haben. Weit klarer treten die Wirkungen der jiingsten 
Hauptfaltung in Erscheinung, die durch tangentialen Seitenschub zur Herausbildung herzynisch streichen
der Falten fiihrte. Wegen der Gleichrichtung der Ibbenbiirener Falten mit den urn die Wende Kreide. 
Tertiiir entstandenen Falten des Osnings und Wiehengebirges darf das Alter der Hauptfaltung der Bergplatte 
in die Zeiten des Senons bis Alttertiiirs verlegt werden. Auch dariiber herrscht Einmiitigkeit, daB die Schichten 
des Karbons schon zu flachen, aufrechten und herzynisch streichenden Falten zusammengeschoben waren, 
als die Vertikalverwerfungen aufrissen, in deren Gefolge die ZerreiBung in Graben und Horste einsetzte. 

Als Folgeerscheinung der letzten Faltungsphase entstanden die schon erwahnten, noch heute deutlich 
erkennbaren, herzynisch verlaufenden, schwachen Sattel und Mulden unter Herausbildung eines Hauptsattels 
am heutigen Siidrande des Karbons. Gleichzeitig mit der Hauptfaltung pragten sich im W und 0 zwei 
flache Mulden heraus, deren Muldenlinien von der Mitte der Karbonplatte, von der Stelle des damals noch 
nicht vorhandenen Bockrader Grabens, abfallen. Die hier anzunehmende breite Kuppe wurde bei der Anlage 
des Bockrader Grabens infolge Einbruches desselben durch Zerrungsvorgange zerrissen, derart, daB die ein. 
zelnen Bogenstiicke unter nochmaligem Zerbrechen einsanken. DaB dabei noch an einer Stelle auch der iiber· 
lagernde Zechstein bngs einer Spalte bis in das Niveau des Karbons versenkt wurde, sei nebenbei erwiihnt. 
Auf Einzelheiten dieser verwickelten Verhaltnisse kann hier nicht naher eingegangen werden. 

Zusammenfassend laBt sich etwa folgendes sagen: Die friihere Auffassung des Ibben
biirener Karbonmassives als einfaches Ergebnis herzynischer Faltungsvorgange laBt 
sich nicht mehr aufrechterhalten. Die Verhaltnisse liegen vielmehr weit verwickelter. 
Nach den iiberzeugenden Ausfiihrungen BODEs und BORGERs, des letzten Bearbeiters 
des dortigen Karbons, diirfte auf Grund exakter Messungen der Gesteinskliifte der 
Ibbenbiirener Bergplatte als sic her gelten, daB die allerersten Faltungserscheinungen 
sich schon zur Karbonzeit als intrakarbonische Bewegungsvorgange geltend machten, 
spatestens aber zur rotliegenden Zeit einsetzten. In Verbindung mit dieser Faltung 
bildete sich auch ein variszisches Kluftsystem heraus. Eine zweite, ostwestlich gerich
tete Faltung erfolgte vor der Transgression des Kupferschiefers. Zur Zeit des WeiBjuras 
und der unteren Kreide setzte dann eine etwas starkere Faltung cin, die nordnordwestlieh 
bis nordlich gerichtete Falten erzeugte. Diese Faltungsvorgange, denen aueh der ange
nommene Sattel im Felde des Bockrader Grabens seine Entstehung verdankt, haben 
wahrscheinlich das gesamte Ibbenbiirener Karbon an die Oberflache gebracht. Erst urn 
die Wende Kreide-Tertiar kam es zur Hauptbewegung, d. h. zur Ausbildung herzynisch 
gerichteter Falten. Diese Faltungsperiode, welche die Heraushebung des Karbonhorstes 
mit seinen nach auBen fallenden Randverwerfungen zur Folge hatte, muB durch eine 
Zerrungsperiode unterbrochen worden sein. 

4. Bergbauliche Verhaltnisse. 
Infolge der vielen Querverwerfungen ist die Ibbenbiirener Karbonplatte in eine Reihe 

"natiirlicher" Abbaufelder geteilt worden (s. Abb. 395). Wie schon ausgefiihrt, ent
stehen durch den Einbruch des Bockrader Grabens drei Gebiete, und zwar ein west
liches, mittleres und ostliches Feld. 

Der Bergbau bewegt sich zur Zeit hauptsachlich in dem fast ungestorten Ostfelde, 
d. h. in der ostlich des Bockrader Grabens gelegenen Karbonscholle. Dieses sog. Haupt
feld (Oeynhausen-Theodorfeld mit den fiskalischen Oeynhausen-Schachten) wird nach 

23* 
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° durch den ostlich einfallenden "Knuppescher Sprung" abgegrenzt. 1m W schlieBt 
der zum Bockrader Graben einfallende "Fahlbach-Sprung" das Hauptfeld abo 

Westlich dieses Grabens liegt das ungewohnlich stark gestorte Buchholzfeld, 
das durch eine ostlich fallende Verwerfung vom Mathildenfeld abgegrenzt ist. Wegen 
der vielen Storungen eignet es sich weniger fur den Abbau. Den auBersten W nimmt 
das Barbarafeld ein, das bis vor wenigen Jahren von der Privatgrube Barbara gebaut 
worden ist; ganz im SO liegt das Morgensternfeld, das heute auch der PreuBag gehort. 

Der Bergbaubetrieb bei Ibbenbiiren darf auf ein ehrwiirdiges Alter von rd. 200 Jahren zuriickblicken, 
da das Steinkohlengebirge, ohne Deckgebirgsschichten zutage gehend, schon in friihen Zeiten einen aller
dings recht primitiven Bergbau gestattete. Trotz vieler schwieriger VerhliJtnisse hat sich der Bergbau im 
Laufe der Zeit und insbesondere im letzten Jahrzehnt durch planmiiBig durchgefiihrte Erneuerungs- und 
VereinfachungsmaBnahmen zu einem beachtlichen Betriebe entwickelt. Die Forderung, welche 1816 rd. 
20000 t betrug, belief sich 1914 auf 260000 t und erreichte 1937 rd. 1 Mill. t. Eine schwere Beh;tstung 
bedeuten die starken Wasserzugange in Hohe von 15-20 m3/min. 

Der Erwahnung wert ist die heute wieder verschwimdene Nachkriegserscheinung der Privatgruben 
(Pachtgruben), die im Jahre 1921 in 81 Kleingruben rd. 362000 t forderten. 

Der noch anstehende Kohlenvorrat der fiskalischen Felder wurde 1924 zu rd. 274 Mill. t errechnet. Damit 
diirfte dem Ibbenbiirener Bergbau noch eine lange Zukunft beschieden sein. 

C. Das Hiiggelgebiet. 
Die sudostliche Verlangerung der Langsachse des Ibbenbtirener Karbonvorkommens, 

die sog. "Osning-Achse", faUt mit dem Hohenzug des H uggelge bietes (Rother Berg, 
N q Heidhorn-Berg, Huggel, Dom-

r 
-,., probst-Sundern) zusammen (s. 
r t>~~~ Abb. 397). Hier sind in einer 

/: . : .. '. . Flachenausdehnung von rd. 
;: -:.:-:-:-:- .. :-.'. . 4 km2 Schichten des flozfuh-

.<. ................. ... rendenKarbons in der Richtung 
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Abb. 397. Tektonische Ubersichtskarte des Hiiggeigcbietes. 
Umgez. nach HAACK. 

von Hasbergen auf die Georgs
marienhutte zu entwickelt. 

Stratigraphie. An der 
Zusammensetzung des flach 
sattelformig aufgewolbten Kar
bons beteiligen sich vorwiegend 
licht gefarhte und zum Teil 
rote, fein- und grohkornige 
Sandsteine mit teils kieseligem, 
teils eisenschussigem, kaolini
schem Bindemittel und Mufiger 
Kreuzschichtung, maBig feste 
Quarz- und Kieselschieferkon
glomerate von schwankender 

Machtigkeit (mit bis huhnereigroBen Gerollen) sowie untergeordnet auch graue und rote 
Schiefertone. Die auffallende Rotfarbung einiger Sandsteinbanke macht nach der Tiefe 
zu einem Hellerwerden Platz, wahrend sich gleichzeitig die Konglomeratbanke haufen. 

Das Alter der hier auftretenden Schichten konnte mangels entscheidender palaontologischer Funde 
lange Zeit nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Wahrend die Mehrzahl der alteren Bearbeiter: HOFFMANN 
(1826), CASTENDYCK (1853), V. DECHEN (1856), BONNING (1857), F. ROEMER (1857), HEINE (1861), V. DECHEN 
(1884) und STOCKFLETH (1894) die Hiiggel-Schichten entweder ganz oder zum Teil zum "Rotliegenden" 
stellten, sprachen LEO CREMER (1895) und LIENENKLAUS (1901) den unteren Teil schon als Karbon an, wahrend 
MENTZEL (1903) die gesamte Schichtenfolge als Karbon ansah, ohne allerdings dafiir Beweis zu erbringen. 
Die Richtigkeit seiner Auschauung ist durch die jiingsten Untersuchungen HAACKS (1908) bestatigt worden. 

HAACK (1908) fand namlich unmittelbar unter dem Zechstein (am Siidrand des ostlich vom Kielmanns
eggeschacht gelegenen Tagebaues) folgende, scinerzeit von POTONIE naher bestimmte, typische Pflanzenreste des 
oberen Westfals: Eusphenopteris spec., Pecopteris abbreviata BRONG., Pecopteris sp., Desmopteris (Pecopteris) 
unita BRONG. spec., Neuropteris rarinervis BUNBURY, Linopteris ct. munsteri (EICHW.) POT. und Spheno
phyllum emarginatum BRONG. Weiter sammelte HAARMANN (1914) aus Bohrkernen nachstehende, von ihm 
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bestimmte Reste: Sphenopteris rutaefolia GUTB., Sphenopteris laurenti ANDREE BRONON., Pecopteris abbre
viata, Alethopteris lonchitica, Cyclopteris sp., Calamites sp., Calamites suckowi BRONGN., Calamites sp., Annu· 
laria sphenophylloides ZENKER, Lepidodendronzweige, Lepidophyllum majus BRONGN., Lepidostrobus sp., 
Stigmarien, Cordaites borassifolius STERNB. spec., Cordaites principalis, Cordaianthus sp., Neuropteris rari· 
nervis BUNB., Neuropteris o'Vata HOFF., Neuropteris scheuchzeri HOFF., Linopteris munsteri (ErCHW.) POT., 
Sphenophyllum sp., Annularia sphenophylloides (ZENKER) PoT. Tierische Reste sind selten. Unter anderem 
fand sich ein Abdruck der aus dem Ibbenburener Karbon bekannten Prestwichia scheeleana (Euproops danae) 
(s. Abb. 129). 

Auf Grund ihrer Pflanzenfiihrung entsprechen also die Sohichten des Hiiggels im 
allgemeinen dem Ibbenbiiren-Piesberger Karbon. Durch das Auftreten der kennzeich
nenden N europteris ovata HOFFM. schlieBt sich die Flora aber wieder naher an die Piesberg
Schichten an, da N europteris ovata sonst ausschlieBlich am Piesberg vorkommt. Man 
muB daher die Flora fur jiinger als die der Ibbenbiirener Schichten halten und stellt sie 
zweckmaBig, wie das auch GOTHAN und HAACK getan haben, zwischen die Ibbenbiirener 
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Abb.398. N-S-Profil durch den Hiiggel. 

und Piesberger Schichten. Mit ihnen beginnt die hochste Abteilung des Westfals, das 
Westfal "D" (KUKUK 1938). Die Piesberg-Schichten sind also mindestens urn die roten 
flozleeren Schichten des Hiiggels nach unten zu erganzen. 

Randlich legen sich an das Karbon Zechsteinschichten an. Nach HAACK setzt der diskordant das Karbon 
uberlagernde Zechstein in der Regel mit einem miirben, braunen Transgressionskonglomerat von schwankender 
Machtigkeit ein. Daruber folgt das durchweg entwickelte, bekannte Kupferschieferfliiz von etwa 0,50 m 
Machtigkeit mit Palaeoniscus freieslebeni (selten). Uber dem Kupferschiefer liegt bis zu 8 m machtiger, grau
brauner, dunnplattiger Stinkstein mit Productus horridus, Fenestella reti/ormis u. a., dartiber zelliger Zech
steinkalk (Rauchwacke) oder Dolomit in 30-50 m Machtigkeit. Dieses Schichtenglied ist am Ausgehenden 
bis auf etwa 50 m Teufe in Eisenkalk oder mulmiges - seltener festes, derbes oder zelliges - Brauneisenerz 
verwandelt, das an mehreren Stellen gebaut wurde (s. Abb. 611). 

Flozfiihrung. Die durch eine Tiefbohrung in der Nahe des Mathildenschachtes 
durchsunkenen Schichten zeigen nordliches EinfaHen von 20-25° (vgl. Abb. 398). Bis 
zu einer Teufe von 675 m sind etwa 20 Konglomeratbanke mit einigen Flozen durchbohrt 
worden, und zwar: 

bei 376 m 0,20m Kohle, bei 486 m 0,20m Kohle, bei 545 m Fliiz 1 mit 0,50m Kohle, bei 583m Fliiz 2 mit 
2,60 m Kohle (mit mehreren Bergemitteln), bei 591 m Kohlenstreifen mit 0,10 m Kohle, bei 602 m Fliiz 3 mit 
0,40 m Kohle. 

Der nach der Teufe zu abnehmende Gasgehalt der Flozkohle schwankt zwischen 
22,8 und 14,7%. Der Inkohlungsstufe nach entspricht also die Kohle derjenigen der 
untersten Fettkohle bis mittleren Magerkohle des Ruhrbezirkes, ohne daB damit ihre 
stratigraphische SteHung gekennzeichnet werden solI. Die Kohle liefert einen guten 
Koks. Abbau ist hier niemals umgegangen. 

Tektonik des H iiggels. Die tektonischen Verhaltnisse des Hiiggel-Silberberg
massivs sind recht verwickelt. Ihre endgiiltige Klarung ist HAACK (1908) zu verdanken 
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(vgl. Abb. 398), der entgegen der Annahme STOCKFLETHS (1894) in ihm einen Doppel
horst erkannte. Jedenfalls haben wir es nach HAARMANN, ebenso wie bei den anderen 
Osnabriicker Karbonaufwolbungen, auch hier mit einer Aufpressungszone zu tun, die 
sich im iibrigen aus flach mit 25° nach N fallenden Gebirgsschichten aufbaut. 

Wiihrend sich nach N der Zechstein anscheinend konkordant auf das Karbon legt, ist er am Siidrande 
durch Verwerfungen abgeschnitten (vgl. Profil). Eine dieser Randverwerfungen ist weiter im W in der Ver
liingerung des Karbons am Siidabhange des Heidhorns in einem alten Tagebau ausgezeichnet aufgeschlossen. 

D. Der Piesberg. 
Weithin sichtbar ragt das flozfiihrende Karbon am Piesberge (nordwestlich von 

Osnabriick) - etwa lO-12 km in nordostlicher Richtung von dem Zuge des Schafberges 
und des Hiiggels entfernt - inselartig aus der flachwelligen Triaslandschaft auf einem 
Flachenraum von rd. 1,8 km2 noch einmal heraus. 

1. Stratigraphie. 
Das im Piesberg bergmannisch aufgeschlossene, rd. 440 m machtige, flozfiihrende 

Karbon baut sich vorwiegend aus machtigen Sandsteinbanken mit gelegentlichen Konglo
meratschichten, untergeordnet aus sandigen Schiefertonen und Kohlenflozen auf. Die 

Abb. 399 .. Sigillarienstammrest aus dem Hangenden von Fliiz Zwcibanke der Zeche Piesbcrg. S.W.B. 

meist sehr festen, quarzitischen Sandsteine wechseln in der Farbe zwischen lichthellgrau 
und dunkelgrau. AuBerdem sind durch Bohrungen noch rd. 580 m flozleere Schichten 
bekannt geworden. 

Als Beispiel fiir die durchschnittliche Zusammensetzung des kieselsiiurereichen Sandsteins sei eine 
Analyse von HAARMANN (1909) mitgeteilt. Danach enthiilt das Gestein: Si02 = 90,50%, Al20 3 = 5,54%, 
Fe20 3 = 0,86%, CaO = 0,12%, MgO = 0,04%, K 20 = 1,29%, S = 0,25%, CO2-Spuren. Meist sind die 
Schichtfliichen sowie die iiberaus zahlreichen Kliifte durch Ausscheidungen von Eisenhydroxyd braun gefiirbt. 

In ihrer Ausbildung entsprechen die bald feinen, bald groben Konglomerate im allgemeinen der aus dem 
Ruhrkarbon bekannten Entwicklung. Als Hauptkomponenten der Konglomerate, die stellenweise bis hiihner
eigroB werden konnen, sind Gangquarze, Kieselschiefer (Lydite), Quarzite und Schiefertone bei einem meist 
kieseligen, seltener tonigen Bindemittel zu nennen. 1m Gegensatz zum westfiilischen Karbon sind die Pies
berger Konglomerate sehr wenig horizontbestiindig und unterliegen schneller fazieller Anderung. Kreuz
schichtung, GerOllnester und ausgefiillte Erosionsrinnen sind dabei hiiufige Erscheinungen (s. Abb. 69). 
BEYENBURG (1932) mochte in den klastischen Sedimenten des Osnabriicker Karbons Abtragungssedimente 
"Fanglomerate" im Sinne E. KAISERS = fIuvio-aride Schlammstrome) in Litoralfazies eines nordlich von 

(Osnabriick gelegenen alten Massivs sehen. Silurische Bitumenlydite fehlen dem Piesberg3r Karbon. 
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Beziiglich der Altersstellung des Piesberger Karbons sei daran erinnert, daB schon 
CREMER (1893) auf Grund der Pflanzenfunde den Nachweis fiihren konnte, daB das Pies
berger Karbon einem noch hoheren Horizont als dem hochsten im Ruhrbezirk erschlossenen 
angehort. Er stellte es jedoch im wesentlichen dem Ibbenbiirener Karbon gleich. Wenn 
auch die Ergebnisse der neueren floristischen Untersuchungen von GOTHAN und HAACK 
(1924) dem Grundgedanken CREMERS recht geben, so sprechen sie andererseits doch fUr 
einen Altersunterschied zwischen Ibbenbiiren und Piesberg. 

Beiden Vorkommen ist eine Reihe haufiger Arten gemeinsam, wie Neuropteris scheuchzeri, Neuropteris 
rarinervis, Sphenophyllum emarginatum, Annularia sphenophylloides, Sigillaria principis u. a. Daneben sind 
aber auch nicht verkennbare Unterschiede in den Pflan-
zenformen vorhanden, die nach GOTHAN teils fazieller 
Natur sind, teils aber auf einen zweifellosen Altersunter
schied beider Horizonte hinweisen. So fehlt am Piesberg 
die in Ibbenburen haufige Sigillaria cumulata, wahrend 
dafUr hier Calamites rugosus und Sphenopteris crepini 
nicht selten sind. Weiter fallt am Piesberg das Fehlen 
von N europteris gigantea und das Zurucktreten von 
Mariopteriden auf, wogegen sich wieder andere charak
teristische Pflanzenformen einstellen, die als jungere Ein
schlage oder als Ausstrahlungen des obersten Oberkar
bons (Ottweiler Schichten) betrachtet werden mussen, 
wie z. B. Annularia stellata, Neuropteris ovata, Cyclopteris 
lacerata, Pecopteris unita, Equisetites zeaetormis, Alethop
teris grandini und Sphenophyllum majus (s. den Abschnitt 
GOTHANS uber PflanzenfUhrung des Karbons). 

Dementsprechend miissen die Pies
berg-Schichten noch Junger als die 
Ibbenbiirener Schichten sein, wenn sie 
auch nicht bis in die Ottweiler Schichten bzw. 
das Stefan hineinreichen. Sie sind vielmehr 
etwa den Chelmer Schichten in Oberschlesien 
bzw. den Schichten der Assise de Bruay in 
N ordfrankreich gleichzustellen und gehoren in 
die hochste Zone des Westfals, in das sog. 

Abb. 400. Mit Buntsandstein erfUllte Spalte im Karbon 
des Piesberges. Aufn. KUKUK. 

Westfal "D" (KUKUK 1938). Es erscheint daher ausgeschlossen, daB die Piesberg-Floze 
den Ibbenbiirener Flozen ident sind, wie man friiher meinte. 

Bemerkenswerterweise tragen die Pflanzenreste des Piesberges fast aIle einen weiBlichen, talkartigen, 
aus Tonerde und Eisensilikaten bestehenden Uberzug, der jedes Stuck als "Piesberg-Flora" kennzeichnet. 
Nach GOTHAN findet sich diese Erscheinung uberall dort, wo Kohle in Anthrazit umgewandelt ist. 

Uber die Frage, wie hoch die Piesberg-Schichten iiber den hangendsten Ibbenbiirener 
Schichten liegen, lassen sich keine unbedingt zuverlassigen Zahlenangaben machen. 
Die Klarung dieser Frage diirfte weiteren Untersuchungen auf Grund neuerer Bohrungen 
zwischen dem Piesberge und dem Schafberge vorbehalten bleiben. 

In diesem Zusammenhange sei auch noch das Auftreten von Baumstumpfen (Lepidophyten) mit schoner 
Wurzelverzweigung uber den Flozen erwahnt, wodurch das FlOz Zweibanke seinerzeit zu einer gewissen 
Beruhmtheit gekommen ist (einer dieser Baumstumpfe ist in der Geologischen Landesanstalt in Berlin auf
gestellt, ein zweiter bildet ein wertvolles Stuck des Osnabrucker Museums, wahrend der dritte Stumpf sich 
in einer Privatsammlung befindet (s. Abb. 399). Die Stamme wurden im Hangenden des Flozes im Schiefer
ton aufrcchtstehend gefunden. Nach dcr Skulptur der Steinkernoberflachen sind sie als Sigillarien an
zusprechcn. 

Eine bemerkenswerte Erscheinung ist auch das wiederholt zu beobachtende Auftreten erzfUhrender 
Spalten (mit Bleiglanz, FluBspat und Spateisenstein) sowie mit Buntsandstein erfilllter Klufte im Karbon 
(s. Abb. 400). 

Wie die Ibbenbiirener Bergplatte ist der Piesberg von jiingeren Ablagerungen (Zech
stein und Trias) ziemlich regelmaBig mantelformig umgeben, wenn auch - wie auf der 
8iidseite - diluviale und alluviale Deckschichten die Lagerungsverhaltnisse verschleiern. 
Aufgeschlossen ist der Zechstein nur am Nord- und Nordwestabhang des Piesberges, und 
zwar nach HAARMANN diskordant iiber dem Karbon. 
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2. Tektonik. 
Ahnlich wie in Ibbenbiiren ist das Steinkohlengebirge auch hier in Form eines flachen, 

aber sehr regelmaBig gebauten Sattels herausgewolbt, der rd. 1,9 km Lange und 1,2 km 

:, 
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Abb.401. Profil durch den Hase- und Stiiveschacht der ehemaligen Zeche Piesberg (a-b- c des Grundrisses Abb. 402). 
Umgez. nach HAARMANN-PLOCK. 

Breite besitzt, und dessen Sattellinie nahezu ostwestlich streicht (s. Abb. 402 u. 401). 
Es ist die hochste Erhebung der von HAARMANN als "Piesberg-Achse" und von WEGNER 
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Abb. 402. HauptgrundriB der Zeche Piesberg (Stollensohle, I. und II. Tiefbausohle). 

als "Osnabrticker Achse" bezeichneten Schichtenaufwolbung. Wahrend die Karbon
schichten nach W mit flachem Einfallen der Sattellinie unter das Deckgebirge unter
tauchen, werden sie im ° durch eine etwa nordwestlich verlaufende und ostlich ein
fallende Querverwerfung abgeschnitten, die auch den Buntsandstein verwirft. Das Aus
maB dieser Verwerfung wird nach dem Ergebnis einer ostlich der Hauptverwerfung 
niedergebrachten Bohrung rd. 300 m betragen. Sie ist nach HAARMANN noch weiter 
nach S und N verfolgt worden. 
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Langs der Sattellinie verlauft eine bedeutende streichende St6rung, die eine hori
zontale Verschiebung des Siidfliigels nach 0 urn rd. 200 m bewirkt. Ihr parallel zieht 
sich ein zweiter Sprung mit geringem Verwurf hin (vgl. Abb. 402). Dazu gesellt sich 
noch eine Reihe kleinerer, teils streichender, meist aber querschlagiger (radialer) Spriinge 
des umlaufenden Sattelendes von geringerer Verwurfsh6he, wie sie als Folge eingetretener 
Dehnung fast in allen Satteln beobachtet wird. Von HAARMANN wird darauf hingewiesen, 
daB langs der den Piesberg-Sattel durchsetzenden Verwerfungen seitliche Bogenstiicke 
gegeniiber den mittleren hochgetrieben sind, wahrend bei der 
Ibbenbiirener Bergplatte gerade der mittlere SchluBstein des 
Gew61bes hochgepreBt ist. Das auf beiden Fliigeln ziemlich 
gleichmaBige Einfallen der Schichten deckt sich mit der morpho
logischen Form des Piesberges. Wie erwahnt, ist die Anlage
rung der jiingeren Schichten auf drei Seiten des Sattels sehr 
regelmaBig. Die friiher geauBerte Anschauung, wonach das 
Vorland auf mindestens drei Seiten langs Storungen von dem 
Karbonkern des Piesberges abgesunken sei und dieser einen 
Horst bilde, kann also nicht mehr zu Recht bestehen. Beziig
lich der wichtigen Frage, ob der Zechstein das Karbon des Pies
berges diskordant oder konkordant iiberlagert, ist nach den 
iiberzeugenden Darlegungen HAARMANNs anzunehmen, daB hier 
tatsachlich die schon von HORNECKE bei Ibbenbiiren vermutete, 
wenn auch sehr schwache Diskordanz vorliegt. 

Wie bei Ibbenbiiren wird auch hier am Piesberge die Frage nach dem 
Alter der Faltung laut. Liegt das gesamte Osnabriicker Karbon noch inner
halb der auBersten Falten des variszischen Gebirges, muB a priori eine 
schwache variszische Faltung des Karbons angenommen werden. Nach HAAR
MANN ist die ostnordostliche Richtung solcher Falten jedoch nirgends nach
zuweisen. Das Alter der jungen Hauptbewegungen, die zur Herauswolbung 
des Karbons bis in den Denudationsbereich fiihrten, ist vielmehr nach 
WEGNER-HAARMANN als jungkretazisch-praoberoligozan anzunehmen. Da
gegen sind die spater wirksam gewesenen jiingeren, aber sicher schwacheren 
Bewegungen in die Zeit nach dem Mittelmiozan zu verlegen. 

3. FlOzfiihrung und Bergbauliches. 
In der rd. 440 m machtigen Schichtenfolge des durch Berg

bau aufgeschlossenen Karbons (s. Abb. 403) sind folgende F16ze 
(vom Hangenden zum Liegenden) bekannt geworden: F16z 
Bankchen (mit 0,05-0,15 m Kohle), F16z J ohannisstein 
(mit 0,80 m reiner Kohle), F16z Mittel (mit 0,50 m Kohle), 
Fl6z Dreibanke (mit Banken von 0,18, 0,48 und 0,47 m 

FIoze 

Sandsh!in 

Kohle), Fl6z Zweibanke (mit 0,62 m Kohle). Weitere Auf- Abb.403. Schichtenschnitt dnrch 
hI k b h . B h d die Piesberg-Schichten. Umgez. Sc iisse unter Fl6z Zweiban e er rac te Clne 0 rung, ie nach dem Zechenprofil. 

nach dem Liegenden zu noch eine Schichtenfolge von rd. 330 m 
erschloB. Hier fanden sich weitere Fl6ze: Fl6z Zwilling I (mit 0,50 m Kohle), Fl6z 
Zwilling II (0,60 m Kohle) und Fl6z Vierbanke (mit 1,60 m Kohle) eingelagert. 

Von den erstgenann
ten Fl6zen sind vier ge
baut worden, und zwar 
die Floze J ohannis
stein, Mittel, Drei
hankeundZweibanke 
mit einer Gesamtkohlen
machtigkeit von rd. 3 m. 
Ihre sehr feste, anthra

A f dIS hI I Bei 250 m flacher I Bei 430 m flacher 
Floz Dreibanke u er . 0 c Teufe Teufe 

(Gasgehalt in %) (Gasgehalt in %) (Gasgehalt in %) 

Oberbank ._._. I 5,59 I __ ~.:o __ l __ 8,06 __ _ 

Mittelbank .. 1__ 4,38 1 ___ ~_1 ___ 5'22.._ 

Unterbank . . 3,92 4,00 4,06 

zitische Kohle hat eine auBerordentlich magere Beschaffenheit und enthalt nur 4-8% 
fliichtige Bestandteile (auf aschefreie Substanz). Bemerkenswert ist die Zunahme 
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des Gasgehaltes der Flaze mit zunehmender Teufe, wie die vorstehende Zahlentafel 
nach RAARMANN zeigt. 

Meines Erachtens diirfte diese eigentiimliche Erscheinung damit zu erklaren sein, 
daB die Flaze des Piesberges, die zunachst wahrend der langen Zeiten ihrer Versenkung 
in groBen Teufen (mit hohen Temperaturen) eine bis zum Anthrazit reichende Inkohlung 
erfahren haben, nach spater erfolgter Rebung bis an die Oberflache und erneuter tekto
nischer Beeinflussung zu oberst starker entgasen konnten als in der Tiefe. 

Ruhrbezirk Osnabrucker Bezirk 

stefan Fehlt fehlt 
1m m m m flaze I I I 
I Graue I 
I 580 I fliizleer 
I Schichten I 
I I 

1020 I 
D 

I I 

.w_ I 

Piesberg-
I 
I fliizfiihrend schichten I 

I I I 

I ~ 
;;20 ~ Rote und graue fliizarm 

I Huggelschichten 
~ """ I i:5 - obere Fliizarm -..... ~ c:::: ~ 0 ~ 

--C V) 1420 
-

c.... - &1 ~ 
Jbbenburener 

~ ~ C 
1100 

~ 
&5 -L....: is - Schichten untere fliizreich 

Col) f------- ----- - ':;:' = 
-C::) 

~ Flammkohlen - obere 140 c:.:. == <:::) <:) 
schichten 360 - C'O -

untere 220 c::: = 
\.?\.? FI,f\Qir \.? 19 \!l\:)\.?\.? cg \9\9 Neptunhorizont<!l \!l \!) \.? \.? \.? \!) 

obere I 150 == I Gasflammkohlen- r-- Aistedder I fliizreich 
schichten 

370 
540 ~ I untere 220 == Schichten I -

I B I fliizleer 
I obere 200 I 
I 6askohlen - --------1----------

r---
I 

5chichten mitt/ere 480 140 I 
I I 
I r--- I 
I untere 140 I 
I I 
I I 
I I 

Ab!>.404. Schematisch'stratigraphische 'Obersicht dcr Schichtenentwicklung des Osnabriicker und des Ruhrkarbons. 

Die stengelig brechende Kohle zeigt auf den Bruchflachen lebhaften Glanz. Ihr spezifisches Gewicht 
ist ungewiihnlich hoch und betragt 1,6-1,7. Nach einer Analyse der Berliner Bergakademie besteht die Kohle 
aus: 95,26% C, 1,65% H und 3,09% 0; ihr theoretischer Heizwert betragt 7226 Warmeeinheiten. Auffallend 
ist der ziemlich hohe Gehalt der Kohle an Schwefelkies, der den 8-10% betragenden Aschegehalt betrachtlich 
vermehrt. Ungeachtet der groBen Schwefelkiesfiihrung der Fliize sind Grubenbrande nicht bekannt geworden. 

Berg ba uliche Ver hal tnisse. Der Bergbaubetrieb am Piesberg (Stiive. und Haseschacht), der seit 
seinem Bestehen mit groBen Wasserschwierigkeiten zu kampfen hatte, kam im Juli 1898 zum Erliegen. Dabei 
waren die an Chloriden reichen, aber auch sehr kohlensaurehaltigen Zufliisse, die nach HAARMANN (1902) 
in engstem Zusammenhange mit der Tektonik des Piesberges stehen, von 3 m 3 bei Eriiffnung des Betriebes 
(1868) auf rd. 48,0 m 3 im Jahre 1897 gestiegen. 

Bemerkenswerterweise sind die Griinde fiir die Stillegung nicht allein in den Schwierigkeiten der Wasser· 
waltigung zu erblicken. Vielmehr war der auBere AnlaB ein nicht gerechtfertigter Streik der Belegschaft. 
Der noch anstehende bauwiirdige Kohlenvorrat der bis jetzt bekannten Fl6zgruppe ist nicht ganz unerheblich. 
Er wird auf 5-6 Mill. t geschatzt. 

Seit langen Jahren ist an Stelle des Bergbaues ein ausgedehnter und lohnender Stein bruch betrie b 
getreten, dessen Grundlage die am Piesberge anstehenden, festen, quarzitischen Sandsteine und Konglomerate 
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bilden. In den im Besitze der KlOckner-Werke befindlichen, ausgedehnten Bruchen geht zur Zeit wieder ein 
lebhafter Betrieb urn (vgl. Abschnitt XVIII). 

Eine Zusammenstellung der an den verschiedensten Punkten des Osnabriicker Kar
bons aufgeschlossenen Schichten, die jedoch mehr den Charakter eines stratigraphischen 
Schemas hat, ergibt, daB die Machtigkeit der Osnabriicker Stufe zahlenmaBig noch weit 
groBer ist, als friiher angenommen wurde (s. Abb. 404). So muB man zu den 540 m 
Aistedder Schichten und den rd. 1100 m der Ibbenbiirener Schichten in den 
Bohrungen Ibbenbiiren 2 und 4 noch rd. 320 m der wahrscheinlich jiingeren H iiggeler 
Schich ten hinzurechnen. Erstere werden somit insgesamt rd. 1420 m machtig. Nun 
sind aber am Piesberg allein rd. 440 m sic her flozfiihrende Piesberger Schichten 
erschlossen worden. Diese entsprechen aber wieder den Schichten der Bohrung Limberg 
1 und 2. Da iiber den kohlefiihrenden Schichten dieser Bohrungen noch eine flozleere, 
graue Zone von rd. 580 m lagert, so wachst die Machtigkeit der Piesberger Schichten 
insgesamt auf rd. 1020 m an. Die Gesamtmachtigkeit der Osnabriicker Schich
ten betragt also: 1020 m (Piesberg-Schichten) + 320 m (Hiiggel-Schichten) + 1100 m 
(Ibbenbiirener Schichten) + 540 m (Alstedder Schichten) = 2980 m, also rd. 3000 m. 
Von diesen liegen rd. 2500 m iiber dem Agir (Neptun)-Horizont (vgl. Abb. 404). 

Hierbei fragt es sich weiter, ob die friihere Annahme, nach der bei Osnabriick das 
gesamte aus dem Ruhrbezirk bekannte Karbon vorhanden sein soll, tatsachlich zu Recht 
besteht. Wie neuere Untersuchungen wahrscheinlich machen (KELLER 1932), setzt die 
Flozfiihrung nordlich der Linie Goch-Burgsteinfurt-Ibbenbiiren erst in viel hoheren 
Schichten, und zwar etwa mit der unteren Fettkohle ein. In diesem Falle diirfte das 
Osnabriicker Karbon, das etwa bis Floz Laura-Victoria durch Bohrungen aufgeschlossen 
ist, nur noch mit rd. 600-700 m flozfiihrendem Karbon (unter den in der Bohrung Ibben
biiren erschlossenen Schichten) vertreten sein. Wahrscheinlich transgredieren hier nur 
die hoheren Schichten des Karbons unter ± starkem Ausfall alterer Schichten des Karbons 
iiber voroberkarbonische Schichten. 

XII. Abschnitt. 

Die Schichten des Deckgebirges mit Ausnahme 
der Oberen Kreide. 

A. Die OberfHiche des Steinkohlengebirges unterhalb 
des Deckgebirges. 

1. Allgemeine Verhaltnisse. 
Die wichtige Rolle, welche die unter dem Deckgebirge verborgene Rumpfflache des 

gefalteten Steinkohlengebirges im Bilde der Gesamtablagerung spielt, verlangt eine genaue 
Betrachtung. Sie wird urn so notwendiger, weil die zahlreichen bergbaulichen Auf
schliisse der letzten Jahrzehnte (durch Schachte, Bohrlocher und Abbaubetriebe) in 
Verbindung mit geologischen Untersuchungen sowohl neues Licht auf die Ausbildung 
als auch auf die Entstehungsgeschichte dieser Ebene geworfen haben. 

Seit altersher ist dem westfalischen Bergmann bekannt, daB die Auflagerungsflache 
der das Steinkohlengebirge ungleichformig iiberdeckenden Kreideschichten (die "pra
cenomane" Landoberflache) im Hauptgebiet des Bergbaues eine im allgemeinen gleich
maBige, mit etwa P/2-3° flach nach N sich abdachende, ziemlich genau westostlich 
streichende Ebene bildet. Abweichend hiervon ist ihr kleiner nordwestlicher Teil etwas 
schwacher geneigt und senkt sich nicht streng nach N, sondern mehr nach NNW ein. 
Hinsichtlich der im groBen und ganzen vorhandenen RegelmaBigkeit ihrer Ausbildung 
unterscheidet sich die Rumpfebene des Steinkohlengebirges im Ruhrbezirk nicht unwesent
lich von dem weit ungleichmaBigeren Flachenrelief mancher anderer Kohlenbezirke, wie 
z. B. von dem des oberschlesischen Steinkohlengebirges. 
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366 XII. Die Schichten des Deckgebirges mit Ausnahme der Oberen Kreide. 

Wenn auch im allgemeinen die GleichmaBigkeit der Karbonoberflache innerhalb 
des eigentlichen Bergbaugebietes so groB ist, daB man die Tiefe der Steinkohlengebirgs
oberflache fiir irgendeinen bestimmten Punkt im unaufgeschlossenen Grubenfelde mit 
ziemlicher Sicherheit im voraus zu ermitteln vermag, so ist sie doch nicht durchweg 
vorhanden. Vielmehr laBt die Oberflache stellenweise groBe Regelwidrigkeiten ver
schiedenster Art erkennen, und zwar beziiglich des Gesamteinfallens als auch der Aus
bildung dieser Flache im einzelnen. Ganz besonders ist das im NW des Bezirkes der 
Fall, d. h. im Gebiete der unmittelbaren Uberlagerung des Karbons durch die Schichten 
des Zechsteins und Buntsandsteins. Hier geht das sonst mit 2-3° nach NW gerichtete, 
sehr flache Einfallen der Rumpfebene des Steinkohlengebirges mit 4-6°, d. i. also mit 
2-3° iiber das gewohnliche MaB hinaus. Es erhebt sich vorerst die Frage, wie diese Flache 
genetisch zu deuten ist. 

Die vorgeschilderte Eigenart der Karbonoberflache lehrt, daB die Auflagerungsflache 
der Kreidedecke nicht den unveranderten ehemaligen Meeresboden darstellen kann. 
Aus ihrer Betrachtung ergibt sich vielmehr, daB sich die Rumpfflache des Karbons samt 
den aufgelagerten Schichten der Kreide infolge einer epirogenetischen Bewegung nach 
N gesenkt hat, was unter anderem schon aus der genau westostlich verlaufenden Lage 
des heutigen Kreiderandes hervorgehen diirfte. Das Alter dieses Bewegungsvorganges 
ist zeitlich dadurch recht gut festgelegt, daB die jiingsten (senonen) Schichten der Kreide 
von der Neigung mitbetroffen sind, wahrend das marine Oligozan wie auch das Paleozan 
die Rander der Kreidemulde bzw. die Trias diskordant iiberlagern. Der Zeitpunkt dieses 
Bewegungsvorganges entspricht nach STILLE der laramischen Faltungsphase der saxo
nischen Orogenese. 

In spateren Zeiten hat sich diese Bewegung, wenn auch nicht urn denselben Betrag und nicht nach genau 
derselben Richtung, fortgesetzt. Dabei scheint es sich in dem Vorgang nicht urn eine Senkung der Kreide
schichten nach N langs einer im S anzunehmenden Achse, sondern urn eine Kippung urn eine mehr nordlich 
etwa in der Richtung Duisburg-Soest gelegene "Drehachse" gehandelt zu haben. Wahrend sich der groBere 
nordliche Teil senkte, stieg der siidliche Teil auf, so daB auf diese Weise der siidliche Teil des Steinkohlen
gebirges in eine fiir den Bergbaubetrieb giinstige Rohenlage gebracht wurde. 
. Nach den Untersuchungen WEISSNERS (1929) solI sich diese Rebung des Gebirgskorpers im S bzw. die 

Absenkung nach N auch noch in der Jetztzeit vollziehen. Der in der Zeit von 25 Jahren eingetretene Rohen
unterschied zwischen Solingen und Raltern wird von ihm auf rd. 40 mm angegeben. 

Der einfachste Weg, um zu einem allgemeinen Uberblick iiber das Bild der heutigen 
Steinkohlengebirgsoberflache, die bei der Transgression des Kreidemeeres schon eine 
Ebene gewesen sein muB, zu kommen, ist die Herstellung eines aus Isohypsenlinien 
aufgebauten Tiefenschich ten plans der Kreideunterflache, bezogen auf NN. Solche 
Plane dieser Ebene sind im alten Sammelwerk (Bd. I, 1903) sowie von KUKUK (1910) 
veroffentlicht worden. Eine erweiterte Darstellung aus dem Jahre 1927 findet sich bei 
BROCKAMP (s. Abb. 405) in einer ungedruckten Dissertation der Universitat Miinster. 

Wie die weiter unten naher erlauterten morphologischen Einzelverhaltnisse erkennen 
lassen, kann aber das tatsachliche Relief dieser Flache lediglich durch "Isohypsen" 
(Tiefenschichtenlinien) nicht erschopfend wiedergegeben werden, ganz abgesehen davon, 
daB die Linienfiihrung der Isohypsen in manchen Gebieten mangels geniigender Auf
schliisse nur zu oft den Ausdruck personlicher Auffassung vermittelt. Immerhin gibt 
eine derartige Karte einen ersten Uberblick iiber die Gesamtausbildung der Rumpfebene, 
weist auf ihre UnregelmaBigkeiten (Verbiegungen, ErhOhungen und Rinnen) hin und 
gestattet sogar, Schliisse iiber die Entstehungsgeschichte dieser Ebene zu ziehen. 

Eine wirklichkeitsnahe, geologisch-morphologische Wiedergabe des Flachenreliefs ist 
nur unter Einbeziehung der sog. "Mergelabsturzlinien" in das Isohypsenbild der Kreide
unterlage moglich, wie das in der Abb. 406 und Tafel VIII zum Ausdruck gekommen 
ist. Sie sind nach den Ergebnissen aller mir zuganglich gewesenen neuen Gruben- und 
Bohrlochaufschliisse sowie nach den alteren Angaben der Literatur neu von mir ent
worfen worden. 

Dabei sei bemerkt, daB die fiir die Darstellung der Tiefenlinien herangezogenen unterirdischen Rohen
angaben, mindestens soweit es sich urn absolute Zahlenangaben von Bohrungen handelt, nur sehr kritisch 
verwendet werden durften, da diesen Angaben aus den verschiedensten Griinden sehr erhebliche Ungenauig
keiten anhaften konnen. 
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Mehr oder weniger groEe Teile dieser Flache sind schon friiher, so in den von BARTLING und BEYENBURG 
bearbeiteten Tiefbohrkarten im M. 1: 100000 (Blatter Dortmund, Soest, Miinster, Warendorf und ReckIing
hausen der PreuE. Geol. Landesanstalt), ferner in den von den Ver. Stahlwerken bzw. Gelsenkirchener B.A.G_ 
herausgegebenen Monographien einzelner Zechen, in grundriBlichen Teildarstellungen BREDDINS (Gliick
auf 1929) sowie in einigen von mir ge
gebenen Examensarbeiten nach dieser 
Methode bearbeitet worden. 

Eine kurze Erorterung der 
Ansichten iiber die Bildungsge
schichte von Rumpfflachen bzw. 
Fastebenen und damit auch von 
der Oberflache des Steinkohlen
gebirges sei vorausgeschickt. 

Fassen die einen (CREMER-MENTZEL 
1903, BARTLING 1908, KRUSCH 1908) sie 
als eine marine AbrasionsfIache auf, so 
sehen andere (insbesondere DEECKE 
1916, WEGNER 1926 und KAHRS 1927), 
denen sich der Verfasser anschlieBt, in 
ihr in erster Linie eine alte, bei wech
selnden klimatischen Verhaltnissen der 
Iangdauernden Perioden zwischen Ober
karbon und Cenoman durch festlan
dische Abtragung entstandene Vereb
nungsflache (Denudationsflache) mit ver
einzelten, schwach aufragenden "Hart
lingen". Infolge der eingetretenen Sen-

Abb. 407. Strudelliicher auf der .Karbonoberflache des Kassenberges 
bei Miilheim-Broich. Risse durch Stcinbruchbetrieb entstanden. 

Aufn. H. DREESKAMP. 

kung des ganzen Gebietes ist diese zwar vom Meere iiberflutet, aber nur in verhaltnismaBig geringenl 
AusmaBe durch die Ingression bzw. Transgression des Zechsteinmeeres bzw. des Cenomanmeeres umgeformt 
worden (sog. abradierende Transgres-
sion, JESSEN 1932). 

Die heutige Hohenlage der 
Transgressionsflache entspricht 
nicht dem urspriinglichen Bo
schungswinkel des cenomanen 
Meeresbodens. Ihre Lage und 
Ausbildung ist vielmehr, wie 
schon erwahnt, das Ergebnis 
einer zeitlich wiederholten Kip
pung des ganzen Schichtenblocks 
in Verbindung mit den Einwir
kungen von Krustenbewegungen 
wahrend der saxonischen Ge
birgsbildung auf den Untergrund. 
Gegen die Auffassung der Kar
bonfastebene als Transgressions

Abb.408. Durch das Kreidemeer ausgearbeitete Strudelliicher auf der 
Karbonoberflache des Kassenberges bei Miilheim-Broich. 

Aufn. H. DREESKAMP. 

Wiche statt reiner Abrasionsflache kann auch nicht das Vorhandensein der insbesondere 
am Siidrande nicht vollig eingeebneten, morphologisch reich gegliederten und mit Sedi
menten des Cenomans bzw. Turons erfiillten "Klippenlandschaft" bei Miilheim (Kassen
berg), Essen, Bochum, Billmerich und Fromern u. a. a. O. ins Feld gefiihrt werden. Nichts 
spricht dafiir, daB wir hier den Rest eines durch die Brandung zur Kreidezeit ab
getragenen, hoher aufragenden Landes vor uns haben, wenn auch die Klippen selbst deut
liche Spuren der Brandung tragen (Abb. 407 u. 408). Wiirde die Abrasionsanschauung 
zu Recht bestehen, so miiBte sich irgendwo der Gebirgsschutt des zerst<:irten Festlandes 
(vermengt mit zahllosen Kohlenbrocken) feststellen lassen. Statt dessen iiberlagert nur 
ein hochstens wenige Meter machtiges Basalkonglomerat diese Flache. Meines Erachtens 
haben die friiher weit iiberschatzten Abrasionswirkungen des Kreidemeeres der durch 
allgemeine terrestrische Denudation erzeugten Fastebene der rechtsrheinischen Karbon
oberflache gewissermaBen nur den allerletzten Schliff gegeben. 
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Da diese Fastebene also nicht lediglich durch marine Abhobelung eines hoch heraus
ragenden Gebirges entstanden ist, sollte sie auch nicht mehr als "Abrasionsflache" im 
eigentlichen Sinne angesprochen werden. 

, , , 

Mars 
• 

Kreidegrenze Zechsteingebier ........... \: .. V///~ 
Abb. 409. Tiefenschichtenplan der Krcideauflagerungsfliiche im Zechsteingebiet auf Grund der Schacht· und Bohrlochaufschliisse. 

Unter Mitbenutzung der Angaben von H. BREDDIN, dcr Pro G.L.A. und in Frage kommender Zechen. 

Die nach S ansteigende Transgressionsflache scheint auch noch im Gebiete des Rheinischen Schiefer· 
gebirges verfolgbar zu sein. Hier ist diese Flache aber infolge jiingerer Erosionswirkungen von der Kreide· 
decke fast viillig wieder befreit und stark zertalt. Nach BROCKAMP (1927) soll die alte Rumpfflache am klarsten 
zwischen dem Siidrande der Kreide sowie der Hoppecke und der Ruhr erhalten geblieben sein, wo die hiich· 
sten Erhebungen (einschlieBlich der Hiihe von Winterberg) in H6he der Kreideunterkante liegen. 

Eine interessante, wenn auch nicht iibereinstimmende Parallele mit dieser Flache bietet die Auflagerungs. 
ebene der Aachener Kreide, die nach BRED DIN (1932) als eine durch rein festlandische Abtragung entstandene 
Fastebene aufzufassen ist. 

Was im vorstehenden von der Wirkung der Transgression des Kreidemeeres auf das 
gefaltete Karbon gesagt ist, gilt naturlich auch fur das von Zechstein und Buntsandstein 
unmittelbar uberdeckte Gebiet des Steinkohlengebirges (s. Abb. 409). Auch hier stellt 
die Auflagerungsflache der Kreide auf Trias und Zechstein eine durch Abrasionsvorgange 
nur unwesentlich veranderte alte Denutationsflache dar, deren GleichmaBigkeit aller· 
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dings heute sowohl durch Schollenbewegungen zur Zeit der kimmerischen als auch der 
laramischen Phase der saxonischen Orogenese gestort ist, so daB hier neben herzynisch 
gerichteten, flachen Satteln und Mulden der Kreideablagerungen auch Graben und Horste 
auftreten, die in ihrer Fortsetzung nach NW eine mehr westostliche Richtung annehmen. 
Immerhin tritt die Einheitlichkeit der gesamten cenomanen Transgressionsflache des 
Industriebezirkes auch aus den Tiefenschichtenlinien der Kreideunterkante im Trias
Zechsteingebiete noch gut in Erscheinung (s. Abb. 409). 

Auf der Ubersichtskarte sind die von BRED DIN vorgeschlagenen Namen der "Kreidemulden" und "Kreide
sattel" zum Ausdruck gekommen. Sie lassen sich aus dem Tiefenschichtenplan ± gut herauslesen. 

Etwas anderer Ansicht ist OBERSTE-BRINK (1935), der z. B. die Bottroper Kreidemulde BREDDINS als 
eine wannenformige Einsenkung auf der Oberflache des Karbons ansieht, die ein wesentlich anderes Streichen 
wie das der Trias-Graben und -Horste haben solI . .. . !l: Dorsten Bochum 

~ 

~~ 1::\::>1 ~05:1 
Steinkohlengeb. Zechstein 
mit Flozen 

Buntsands/1!in Kreide 

Abb. 410. Schematischc Darstellung der beiden ungleich stark geneigten Teile der karbonischen Rumpffliiche. hervorgerufen durch 
die zu vcrschiedenen Zeiten erfolgte Kippung der Transgressionsflachen von Zechstein und Kreide. 

Jedenfalls ist die Gesamtoberflache des eingeebneten Karbonrumpfes genetisch 
keine einheitliche Flache. Sie besteht vielmehr, soweit der eigentliche Ruhrbezirk 
in Frage kommt, aus mindestens zwei, dem Alter nach sehr verschiedenen Flachen: 
einmal aus dem von Zechstein und Buntsandstein uberdeckten, starker geneigten, kleineren, 
alteren und durch verschiedenaltrige Schollenbewegungen stark beeinfluBten Teil im 
NW des Bezirkes, und ferner aus der flacher einfallenden, groBeren und jungeren Flache, 
auf welcher die Kreide das Karbon unmittelbar uberlagert. Das vorstehende schemati
sche Profil solI die Vorstellung erleichtern (s. Abb. 410). Dabei wird im einzelnen schwer 
zu entscheiden sein, welchen Vorgangen der Hauptanteil an der Einebnung des Stein
kohlengebirges gebuhrt, der im unmittelbaren AnschluB an die Karbonzeit einsetzenden 
Fastebenenbildung oder der nach der Trias-Jurazeit. 

Das von Zechstein und Buntsandstein diskordant uberlagerte Gebiet des Karbons 
(d. h. etwa der Raum nordwestlich der Linie Ruhrort-Haltern) falIt - wie schon ange
deutet - etwas aus dem allgemeinen Rahmen der Ausbildung der Karbonoberflache 
heraus. Lediglich nach dem Verhalten der Tiefenschichtenkurven beurteilt (s. Tafel VIII), 
ahnelt die Beschaffenheit der Karbonoberflache einer von tiefen und breiten Schluchten 
durchfurchten Landschaft. Das wirkliche Relief dieser Flache sieht jedoch anders aus 
und ist durch eine Reihe versenkter Graben und herausragender Horste sowie Staffeln 
gekennzeichnet. Diese Schollen sind durch eine nach Ablagerung der Zechstein- und 
Triasschichten zur Zeit der kimmerischen Phase der saxonischen Gebirgsbildung erfolgte 
Zerlegung der Schichtenplatte entstanden und noch vor Ablagerung der Kreide wieder 
eingeebnet worden. Nach der Bildung der Kreideschichten wurde das Schichtenpaket 
erneut zerrissen und von den Auswirkungen der jungsten (laramischen) Faltungsphase 
beeinfluBt. Deshalb fallt auch die Rumpfebene des Karbons unterhalb der Schichten 
des Perms und der Trias, d. h. die Transgressionsflache des Zechsteins, zwar insgesamt 
nach NW, im einzelnen aber innerhalb der Teilschollen nach verschiedenen Rich
tungen ein. 

Kukuk, Geologie 24 
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2. Das allgemeine morphologische Bild der Rnmpfflache. 
Die friiher meist nur durch Bohr- und Schachtaufschliisse festgestellte Grenzflache 

des Deckgebirges gegen die Steinkohlengebirgsoberflache ist unter anderem durch den in 
den letzten Jahrzehnten schwunghaft gefiihrten Abbau des sog. Mergelsicherheitspfeilers 
im Felde vieler Zechen auf groBere Erstreckung der unmittelbaren Beobachtung zuganglich 
gemacht worden. Die hierbei geschaffenen Aufschliisse (Mergelwetterstrecken, Aufhauen, 
Stapel u. a.) ermoglichten es, die Beschaffenheit dieser Ebene an vielen Punkten unter 
Tage an Ort und Stelle genau zu studieren. Auch seismische Untersuchungen haben das Bild 
dieser Flache in einigen Einzelheiten erganzen konnen (BARSCH 1931, TRAPPE 1935). 

Abb. 411. Diskordante Uberlagerung aufgerichteter Schichten des Steinkohlengebirges durch den Essener Griinsand. Einige Mrtere 
Banke ragen als Riffe in deu Griinsand. Steinbruch der Gels. B. A. G. an der Querenburger Strafle in Bochum. 

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen in Verbindung mit der Verarbeitung 
aller mir sonst bekannt gewordenen Hohenpunkte der Karbonoberflache und vielen 
neuen Feststellungen am siidlichen Ausgehenden der Kreide geht deutlich hervor, daB 
die im allgemeinen nach N einfallende, ebene Auflagerungsflache der oberen Kreide ort
lich recht erhebliche Unebenheiten von sehr verschiedenartiger Ausbildung aufweist. 
Derartige Hohendifferenzen treten im iibrigen weniger in nordsiidlicher als vornehmlich 
in 0-W- bzw. SW -NO-Richtung in Erscheinung. Bemerkenswerterweise ist auch 
der Fallwinkel im allgemeinen im S etwas geringer als im N des Gebietes. 

Besonders starke Unebenheiten zeigt die Karbonoberflache im Gebiet des siidlichen 
Ausgehenden der Kreide, wo neben Inseln und Klippen (s. Abb. 467) aus harteren, karbo
nischen Gesteinen auch wannen- oder taschenartige Auskolkungen und Auskesselungen 
zu beobachten sind. AuBer diesen ortlich begrenzten Klippen ragen aber, wie sich aus 
den Gruben- und Bohrlochaufschliissen ergibt, auch noch vereinzelte, ± langgestreckte 
flache Riicken aus der Transgressionsflache heraus, wie uilter anderem in der Gegend 
von Marl, Herten, Herne, Gladbeck, Wanne, Hemmerde und Rhynern. Starkere Diver
genzen und Konvergenzen der Tiefenschichtenkurven werden aus der Karte von BROCKAMP 
bei Recklinghausen, Liidinghausen, Werne, Ottmarsbocholt, Drensteinfurt, Pelkum 
und Hamm ersichtlich. Sie lassen sich jedoch, wie die neuere Darstellung auf Tafel VIn 
lehrt, viel ungezwungener durch Bruchtektonik deuten. Aber auch noch andere regionale 
UnregelmaBigkeiten, wie Verflachungserscheinungen und rillenartige Austiefungen, schei
nen vorhanden zu sein. 
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Manche dieser ortlich beschrankten UnregelmaBigkeiten der Oberflache habe ich 
schon seit vielen Jahren bei der Untersuchung der Kreideunterflache auf den Wetter
sohlen zahlreicher Gruben untersuchen und festlegen konnen. Auch in Tagesaufschltissen 

Abb. 412. UnregelmiUlige Ausbildung der Karbonoberfliiche unter dem cenomanen Griinsande auf der Zecne Emscher-Lippe. 

lassen sich die UnregelmaBigkeiten der "Fastebene", die wesentlich auf den Harteunter
schieden der Gesteine beruhen, gut beobachten (s. Abb. 411). Haufig sind die Unterschiede 
in der Hohenlage der Oberflache des Steinkohlengebirges so erheblich, daB man unter 
Tage an den StoBen der Quer- N S 

schlage deutlich das Auf- und 
Niedersetzen des das Steinkoh
lengebirge diskordant iiberla
gernden Griinsandes erkennen 
kann. Es fehlt auch nicht an 
einer gewissen GesetzmaBigkeit 
dieser Erscheinung. So bemerkt 
man fast durchweg in der Nahe 
der harteren Gesteinsbanke (im 
Hangenden oder Liegenden der 

Abb. 413. Diskordante Dberlagerung eines F16zausstriches durch den Essener 
Griinsand unter Auswaschungserscheinnngen (Zeche Gneisenau). 

Xach LE)[PFERT. 

Floze) auf der Luvseite ein allmahliches Anheben des Griinsandes, wahrend er auf der 
Leeseite ziemlich unvermittelt in die milderen Gesteinszonen (Kohlenfloze oder Schiefer
tone) niedersetzt (s. Abb. 412). Eine derartige GesetzmaBigkeit ist jedoch nicht iiberall 

Abb.414. Das durch den Wechsel von harteren und weicheren Eanken hervorgerufene Relief del' Steinkohlengebirgsoberfliiche 
unter dem Kreide(~eckgebirge (schematisch). 

vorhanden. Abgesehen davon, daB sich der cenomane Griinsand an vereinzelten Stellen auch 
in Auskesselungen und wannenformige Vertiefungen der festen Sandsteinzonen hinein
legt, finden sich, wenn auch seltener, Aufwolbungen des Mergels iiber weniger widerstands
fahigen Gesteinsschichten. Da, wo sich die Auswaschung unmittelbar in der Kohle aus
streichender Floze auswirkt (s. Abb. 413), pflegt man von "Auskohlung" zu sprechen. Der 
Regel nach ragen meist die harten Sandsteinbanke als Rippen oder Buckel (Hartlinge) 

24* 
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iiber die Ebene heraus - Erscheinungen, die man, wie erwahnt, besonders schon am 
siidlichen Ausgehenden der Kreide feststellen kann. Sie sind aber auch die Ursache 
des unruhigen Oberflachenreliefs des Karbons innerhalb anderer Teile der Rumpfflache. 
Eine von der Kreide vollig befreite Karbonoberflache wiirde durch die herausragenden 

Abb. 415. GroGe Kohlensandsteingerolle aus dem Transgressions
konglomerat des Griinsandes der Zeche Baldur. Auin. KUKUK. 

Sandsteinrippen ein gutes Bild der 
Tektonik des Steinkohlengebirges 
geben, wie in dem schematischen 
Ubersichtsbilde der Abb. 414 dar
zustellen versucht worden ist. 

Nicht immer sind die Uneben
heiten der Kreideunterkante auf geo
logische Ursachen zuriickzufiihren. 
Genaue Untersuchungen haben er
geben, daB ± starke, muldenformige 
Ein biegungen der 0 berflache des 
Karbons auch Folgeerscheinungen 
des Abbaues darstellen konnen. Aus 
diesem Grunde miissen alle fiir die Dar
stellung der ehemaligen Oberflache 
heranzuziehenden Hohenzahlen vor

her genau auf ihre etwaige Beeinflussung durch Wirkungen des Abbaues gepriift werden. 

1m iibrigen iiberlagert der Griinsand und sein Basalkonglomerat stellenweise mit 
einer erstaunlichen Ebenflachigkeit eine Schichtenfolge petrographisch verschieden

N Bohrlo<:hl 

" .;:-' 
'" 

t " " ][.5 . ,," 
;; I n " -2.i2.1S 

Abb. 416. Abweichen einer Bohrung von 
der Senkrechten, nachtraglich festgestellt 

durch Grubenbaue im Felde der Zeche 
Teutoburgia. 

artiger Gesteine, wobei das Konglomerat mit seinen zahl
reichen, ± abgerollten, im Griinsande eingebetteten Koh
lensandsteingerollen (vielfach mit Bohrmuschellochern) 
als ein richtiges Transgressionskonglomerat anzu
sprechen ist, das sich durch die bei der Ingression des 
Kreidemeeres erfolgte Abrollung und Aufbereitung des 
lockeren Schuttes auf der Oberflache des Steinkohlen
gebirges gebildet hat. 

Bisweilen erreichen diese Gerolle eine erhebliche GroBe, wie z. B. 
auf Zeche Baldur (vgl. Abb. 415), wo sie bis zu 3/4 m3 Inhalt haben. 
Soweit ich die auf dem Werkplatz zusammengestellten, groBen Gerolle 
nachpriifen konnte, bestehen sie jedoch nicht aus Buntsandstein, wie 
BARTLING irrtiimlich annahm, sondern aus dem harten Kohlensand
stein der Gasflammkohlenschichten. 

Nicht selten gewinnt man aus den Teufenzahlen einer 
Reihe nahe beieinander stehender Tiefbohrungen den Ein
druck, als wenn hier an der Oberflache des Karbons ± tiefe, 
gewissermaBen schachtartige Einsenkungen vorhanden 
waren. Derartige Feststellungen habe ich sehr haufig, 
so westlich von Ottmarsbocholt, siidlich von Dolberg, west
lich von Selm und an vielen anderen Orten gemacht. 

Solche unvermittelten Unterbrechungen der Ebenflaehigkeit auf 
kleinstem Ra ume konnen a ber weder als die Folge von Erosionsvorgangen 
(Ausstrudelungsloeher) noeh von tektonischen Vorgangen gedeutet 

werden. Scheint es sich doch hier nieht um Unebenheiten der Oberflache, sondern lediglich um MiBdeutungen 
von Bohrlochangaben zu handeln. Wie schon oben erwahnt, weiehen die BohrlOeher haufig ± stark von 
der Senkrechten ab, so daB Unterschiede zwischen Bohrlochtiefe und Vertikalteufe von 10% und mehr nicht 
zu den Seltenheiten gehoren. Aus der bohrteehnisehen Literatur sind noeh weit groBere Abweichungen vom 
Lot bekannt geworden. lch mochte daher, wie das auch BROCKAMP tut, die Erscheinungen der "Locher" fast 
ausnahmslos auf derartige MeB- bzw. Bohrfehler zuriickfiihren. 

Ein interessantes Schulbeispiel fUr die falsche Erkenntnis der Hohenlage der Karbonoberflache auf Grund 
einer schiefen Bohrung liefert Abb. 416. Es zeigt, wie eine in den 70er Jahren auf Zeche Teutoburgia nieder
gestoBene Mutungsbohrung, deren Austrittsstelle beim Abbau der Kohle unter dem Mergel in der Grube 
wieder freigelegt worden war, voIlig "Q"om Lot abgewichen ist. Das rd. 237 m tiefe Bohrloch wies eine 
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seitliche Abweichung von 63 m, d. h. eine Verlangerung urn 15 ill auf. Entsprechend den viel groBeren Tiefen 
der Bohrungen im nordlichen Westfalen und den hiermit verbundenen, weit betrachtlicheren Abweichungs
moglichkeiten miissen die Tiefenangaben von Bohrungen mit besonderer Vorsicht ausgewertet werden. 

3. Die grofiregionalen Unregelmafiigkeiten der Fastebene, 
insbesondere die Mergelabstiirze. 

Neben den vorerwahnten, ± unregelmaBig auftretenden und nur ganz ortlich be
schrankten Unebenheiten der Fastebene werden aber auch noch groBe, regionale, ± 
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Abb.417. Profil durch die "Davertverfliichuug" (Karbonoberflache) sUdlich von MUnster. 

gesetzmaBig verlaufende Sondererscheinungen der Oberflache beobachtet. Beispiels
weise fallt die Transgressionsflache an manchen Stellen, wie im Felde der Thyssen
schachte IV/VIII, im Bereich der Davertstufe, im Gebiet der Bohrungen Hohemark und 
Klein-Reken und an vielen anderen Stellen nicht nach N, sondern nach 0 bzw. nach S 
ein. Wieder an anderen 
Stellen, wie im Felde der 
Zeche Scholven und im Ge
biet der Davertverflachung, 
sehen wir die Karbonober
flache bei schwacher Ein
biegung fast horizontal ge
lagert. Weiter ergibt sich 
aus der Betrachtung des 
Karbonreliefs (s. Tafel VIII), 
daB nordlich der Lippe fast 
auf der ganzen Linie ein 
± starkes Verflachen des 
Einfallens der Faste bene 
eingetreten ist. Stellen
weise, wie im Gebiet der 

P.tiukuk 19350 

Abb.418. Schematische Darstellung der durch Querspriinge zerrissenen, eingeebneten 
Kar bono berflache. 

Davertverflachung und im N der Augustusfelder (nordlich Dorsten), scheint die Ober
flache bis zur Bohrung Munster 2 sogar wieder nach N anzusteigen, wenn sie auch im 
einzelnen durch Querverwerfungen stark verworfen ist (s. Abb. 417). 

Daher kann die in der Karte von BRocKAMP wiedergegebene Darstellung der Davertverflachung 
(s. Abb. 405) meines Erachtens den tatsachlichen Verhaltnissen nicht mehr entsprechen, wie noch naher 
unten ausgefiihrt werden wird. 

Auf Grund der heute vorhandenen Aufschlusse bedarf auch die von CREMER (1893) 
in seiner verdienstvollen Arbeit uber den Zusammenhang des Ruhrkohlenbezirkes mit 
dem Vorkommen von Osnabruck geauBerte Ansicht, daB das Tiefste der Kreide etwa 
bei Munster liege, einer Korrektur. Tatsachlich haben wir die groBte Machtigkeit der 
Kreide im NO des Bezirkes, und zwar zwischen dem Teutoburgerwaldrand und dem 
Miinsterlander Abbruch. Wieder an anderen Orten scheint die Oberflache von groBeren, 
NW - SO verlaufenden, rinnenformigen Wannen durchzogen zu sein, die moglicherweise 
auf Ausraumungen von Gesteinsschutt langs der hier durchsetzenden Querverwerfungen 
an der Karbonoberflache zuruckzufiihren sind. 
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Ein ganzlich abweichendes Bild von den oben erwahnten, ortlichen bzw. kleinregionalen 
UnregelmaBigkeiten der Rumpfebene bieten die sog. Mergelabstiirze mit ihren bis-

w 0 weilen sehr starken, ± steilen Verwiirfen langs 

, , , , 

groBer Erstreckungen. Auf diese Querstorungen 
hat als einer der ersten PILZ (1906) hingewiesen. 
Derartige Abstiirze liegen vor, wenn zwischen 
mehreren, nahe beieinander gelegenen Ober
flachenpunkten des Steinkohlengebirges langs 
einer geraden Linie ± groBe Hohendifferenzen 
vorhanden sind. Durch solche Mergelabstiirze 
kann die sonst so ebene Transgressionsflache in 
eine Reihe NW - SO verlaufender, paralleler 
Streifen (Hoch- und Tiefgebiete) zerlegt werden, 
die treppenstufenartig gegeneinander abgesetzt 
sind. Hierbei erscheinen die einzelnen Stufen 
tektonisch bald als Horste, Graben oder Staf
feIn, bald als herausgepreBte Keilhorste bzw. 
versenkte Keilgraben (s. Abb. 418). 

Ganz naturgemaB haben diese Mergelab
stiirze das besondere Interesse der Bergbau
treibenden erregt. Freilich ist ihre Entstehungs
ursache erst seit wenigen J ahrzehnten richtig 

£;j~~.:j~.:j erkannt worden. Galt es doch noch zu Ende 

Abb.419. Die Beeinflussung der Karbonoberflache und 
der iiberlagernden Kreide dureh Zerrungs· und Pressungs· 
vorgange langs der alten karbonisehen Storungen (sehe· 
matiseh). 1. Ungestiirt abgelagerte Schiehten des Stein· 
kohlengebirges. 2. Dureh Zerrung hervorgerufene Zer
legung des Steinkohlengebirges in Horste und Graben. 
3. Wiedereinebnung des Steinkohlengebirges und Trans
gression der Kreide. 4. Durch Zerrung nach Ablagerung 
der Kreide erfolgtes WiederaufreiBen der alten karbo
nisehen Spriinge unter Absinken der Grabensehollen im 
Sinne der KarbonschoIIen. 5. Infolge Pressung nach Ab
lagerung der Kreide erfolgtes WiederaufreiBen der kar· 
bonischen Spriinge unter Aufwartsbewegung der Graben
schoIIen, die zu 'Obersehiebungen in der Kreide fiihrten. 

des vergangenen Jahrhunderts fast allgemein 
im Bergbau als Grundgesetz, daB die verwerfen
den Kliifte des Steinkohlengebirges nicht bis 
in den Mergel hineinsetzen (HILGER 1883). 
Beobachtungen, die dieser Anschauung wider
sprachen, versuchte man friiher entweder mit 
unvollstandiger Abrasion der Oberflache oder 
mit besonders tiefgehender Auswaschung durch 
die "brandende Meereswoge " , oder durch An
nahme eines Irrtums in der Beobachtung zu er
klaren. N ur der scharf beobachtende LOTTNER 

hielt es schon 1859 nicht fiir ausgeschlossen, daB 
einige Verwerfungen die Kreide" affiziert" haben. 

Das Studium der Oberflache des Stein
kohlengebirges unterhalb des Kreidemergels 
durch bergbauliche Aufschliisse und solche 
iiber Tage hat nun ergeben, daB es sich in 
den sog. Mergelabstiirzen urn die Auswir
kungen posthumer Schollenbewegungen langs 
der schon aus der Karbontektonik bekannten 
Spriinge handelt. 

Dabei wird offenbar, daB sich die Kreide
schollen langs der Spriinge teils in demselben 
Sinne wie im Steinkohlengebirge (infolge von 
Zerrungen), teilweise aber auch im entgegen
gesetzten Sinne (und zwar durch Pressungsvor
gange) bewegt haben (s. Abb. 419). Geologisch 
scharfer gefaBt, handelt es sich hier urn die 
Ergebnisse von jiingeren Bewegungsvorgangen 

zur Zeit der laramischen Phase der saxonischen Orogenese des Teutoburger Waldes 
langs der alten, teils spatkarbonisch, teils zu kimmerischer Zeit wieder aufgerissenen 
Spriinge des Steinkohlengebirges. 
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Glaubte man friiher, daB die das Kreidedeckgebirge verwerfenden Storungen fast ausschlieBlich auf das 
Gebiet des Rheintalgrabens beschrankt seien, so haben neuere Untersuchungen die Unriehtigkeit dieser 
Annahme erwiesen. Fest steht, daB fast aIle groBeren kar bonisehen Storungen wenigstens inner
halb des durch Bergbau aufgesehlossenen Gebietes aueh die Kreide mitverworfen haben. Wie aus der 
Tafel VIII hervorgeht, liegen die starksten Verwiirfe in der Gegend nordlich von Dorsten und siidlieh von 
Miinster. 

Urn das AusmaB des Verwurfs langs der Spriinge auf der Karbonoberflache bzw. in der Kreide deutlich 
kennbar zu machen, ist auf der beigegebenen Ubersichtskarte der Betrag des Verwurfs an der Rumpfflaehe 
des Karbons bzw. der Kreideunterkante dureh eine eigene Signatur zum Ausdruck gebracht worden (s.Tafel VIII). 

Besonders bezeichnende, teils durch Bohrloch- und teils durch Zechenaufschliisse 
± genau erkannte Deckgebirgs- bzw. Kreideverwiirfe liegen auf der rechten Rheinseite 
unter anderem langs folgender Spriinge vor (s. im iibrigen Tafel VIII): Thyssen-West
ende-Sprung, Thyssen-Hauptsprung, langs verschiedener kleinerer Spriinge in den 
nordlich gelegenen Thyssenfeldern (ostlich von Walsum), Sprung N eum uhl-Con
cordia, Loh berg-Concordia- Sprung, Concordia-M iilheimer Bergwerksver
ein-Sprung, Concordia-Roland-Sprung, Osterfelder Sprung, Vondern
Sprung, Prosper- Sprung, Victoria-Mathias- Sprung, Sprung Kolner Berg
werksverein, Graf Moltke-Mathias Stinnes-Sprung, Sprung Graf Moltke
Wilhelmine Victoria, Primus- und Ewald-Hannibal-Sprung, Julia-Con
stantin-Sprung, Ewald-Sprung, Sekundus- und Tertius-Sprung, Riiding
hauser Sprung, Quartus- Sprung, Tremonia- Sprung, Hansa-HardeI\berg
Sprung, Bickefelder Sprung und seiner verschiedenen Aste, Achen bach- Sprung, 
K urler Sprung, U nnaer und Konigs borner Sprung, Fliericher Sprung, 
Liidinghauser Sprung, Asche berger Sprung, Sachsen- Sprung, M iinster
Sprung, Westfalen- Sprung, Beckumer Sprung und vieler anderer Spriinge. 

Verglichen mit der GroBe des Verwurfs im Karbon, ist die Verwurfshohe dieser Sto
rungen an der Karbonoberflache gegeniiber der Kreideiiberlagerung nicht sehr bedeutend 
und iibersteigt meist kaum einige 10 m. Sehr stark konnen jedoch die Verwiirfe an der 
Oberflache des Karbons im Bereiche der Trias sein. Sie erreichen z. B. am Graf Moltke
Mathias Stinnes- Sprung den Betrag von rd. 140 m und am Bruckhauser Sprung 
(im Felde der Zeche Lohberg) ein AusmaB von rd. 120 m. 

Wenngleich groBe Verwiirfe in der Kreide selten sind, konnten starkere langs des 
Thyssen- Westende- Sprungs (mit rd. 60 m), sowie am Tertius-, am Osterfelder 
und am Vondern- Sprung festgestellt werden. Noch groBere AusmaBe von etwa 100 m 
und mehr sind am Rhader Sprung (zwischen Wulfen und Raesfeld), am Lothringen
Auguste Victoria-Sprung, am Liidinghauser Sprung (zwischen den Bohrungen 
Liidinghausen 27 und 25 nordlich von Liidinghausen), am Asche berger Sprung und 
am Miinster- Sprung siidlich von Miinster (zwischen den Bohrungen Miinster 5 und 
Munster 1) innerhalb der sog. Davertverflachung bekannt geworden. 1m allgemeinen 
verhalt sich das AusmaB des Verwurfs in der Kreide zu dem im Karbon etwa wie 1: 5 
oder wie 1: 10. Wie schon erwahnt, ist das VerwurfsausmaB in der Kreide auch kleiner 
als in der Trias und im Zechstein, d. h. die Verwurfshohe nimmt in der Regel von den 
alteren zu den jiingeren Formationen ± gesetzmaBig abo 

Einige durch den Betrieb des Bergbaues gut aufgesehlossene Mergelabstiirze sollen hier kurz besprochen 
werden (s. Tafel VI). 1m Felde der Zeche Friedrich der GroBe wird das Steinkohlengebirge dureh einen 
ostlich einfallenden Sprung urn etwa 40 m verworfen, wahrend die Kreide an diesem Sprung nur urn etwa 
4 m absinkt. Langs des Primus-Sprungs ist zwischen den Zechen Pluto II/III und Consolidation IV/IX 
die Kreideunterkante bei einem Verwurf im Karbon von rd. 250 m urn rd. 20 m gleichsinnig verworfen worden. 
An anderen Stellen, wie im Gra ben von Konigsgru be, hat sich durch den naeh 0 einfallenden Primus
Sprung und den naeh W gerichteten Ewald-Hannibal-Sprung in den Feldern der Zechen Unser Fritz, Graf 
Bismarck, Konigsgrube, Hannover-Hannibal u. a. auBer dem Karbongraben auch ein richtiger Kreide
graben gebildet. Weitere Deckgebirgsverwurfe liegen unter anderem auf der Zeehe Loh berg vor. Hier ist 
langs des Lohberger Sprungs die Steinkohlengebirgsoberkante unterhalb des Zechsteins urn 60-80 m ver
worfen, wahrend die Kreideunterkante urn rd. 10 m iiberschoben ist. 

Aber auch an Oberflachenaufschliissen sind derartige Beeinflussungen der Kreide
auflagerungsflache durch postkretazeische Verwerfungen nachzuweisen (s. Tafel X). So 
macht BARTLING auf eine ostlich von Bausenhagen in einem TagesaufschluB auftretende 
Flexur in der Kreide langs einer Verwerfung aufmerksam. lch erwahne weiter das durch 
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Schleppung deutlich gekennzeichnete Absinken der Kreide langs der Kurler Storung 
III eIllem Steinbruch siidlich von Unna-Landwehr, auf das mich LAURENT (Horde) hin-

wies. Besonders bemerkenswert ist auch die Feststellung 
West Ost des Verwurfs der Kreide an der Bickefelder Storung. 

Hier konnte LAURENT 1934 in einem TagesaufschluB (siid
lich der friiheren Zeche Freie Vogel und Unverhofft) eine 
Staffelung des Verwurfs nachweisen (s. Abb. 420). 

Infolge dieser Verwerfung stoBt in dem westlich abgesunkenen 
Stiick turoner Bochumer Griinsand gegen cenomanen Griinsand der 
Ostscholle abo Die Kreide ist also mit dem Karbon im gleichen Sinne 
abgesunken, wenn auch nur urn rd. 35 m gegeniiber einem Verwurf von 
rd. 450 m im Karbon. Die besonderen Verhaltnisse der aus drei Spriin
gen bestehenden Verwerfungszone lassen iiberdies noch vermuten, daB 
sich nach der Abwartsbewegung der Westscholle auch noch ein Streifen 
der Ostscholle gesenkt hat. 

Offenbar liegt auch an der Riidinghauser Storung 
ein Mergelabsturz vor. Hier springt die Kreide siidlich 
von Oespel um rd. 2 km nach S vor (s. Tafel VIII). Auffal

k\\\\\\1 1=«<:/:):] E5 lenderweise scheint der bekannte groBe Primus-Sprung 
Karbon Cenoman Knollenkalkbank fl f d 
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Labiatuspliiner Bochumer6riinsand 

keinen Ein uB au as Ausgehende des Cenomans gehabt 
zu haben. Wahrscheinlich ist die Ursache in der nach SO 
bis auf Null abnehmenden VerwurfshOhe dieser Starung 

Abb. 420. Mergelabsturz an der Bicke- ZU suchen. 
felder Stiirnng stidlich der Zeche Freie 
Vogel nnd Unverhofft. Nach LAURENT. 1m Hinblick auf die Bedeutung des Verwurfs der 

nochmals 
langs der 

Spriinge fiir die Ausbildung der Karbonoberflache sei 
darauf hingewiesen, daB entsprechend den Bewegungen der Einzelschollen 
diese Streifen begrenzenden Querstorungen sowohl die Kreide als auch der 

s Scht.L Scht.n. 
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Abb.421. Mergelabstnrz auf der Zeche General 
Blumenthal IIII. N ach Zechenrissen. 

Zechstein bzw. die Trias teils gleichsinnig 
N mit dem Steinkohlengebirge (infolge von Zer

rung) abgesunken sind, teils sich im entgegen
gesetzten Sinne (durch Auswirkungen des 
Druckes) bewegt haben. 

Wie die Darstellung der Spriinge auf der 
Ubersichtskarte (Tafel VIII) ersehen laBt, ist 
die Riicklaufigkeit der Bewegung vornehmlich 
im Gebiete der sog. Bruchfal ten tektonik 
im NW des Bezirkes zu beobachten, so langs 
des Thyssen-Westende-Sprungs, desN eu
miihl-Concordia-Sprungs, des Lohberg
Concordia-Sprungs, des Concordia-Ro
land-Sprungs, des Osterfelder Sprungs, 
des Vondern-Sprungs, des Victoria-Ma
thias -Sprungs, des Ewald-Sprungs und des 
Tertius- Sprungs. Aber auch im Gebiete der 
Blockge birgtektonik lassen sich derartige 
Uberschiebungen nachweisen (s. Tafel VIII), 
so am Hansa-Hardenberg-Sprung, am 
Bickefelder Sprung, an zwei Asten des 
Kurler Sprungs (z. T.), am Unnaer Sprung 

(z. T.), am Konigsborner Sprung (z. T.), am Fliericher Sprung (z. T.) und 
vielen weiteren, im 0 gelegenen Spriingcn, wie am Sachsen-Sprung, am Miinster
Sprung und am Westfalen- Sprung. Hier ist durchweg eine Bewegung der Deck
gebirgsunterkante im entgegengesetzten Sinne erfolgt, d. h. infolge des von NO nach SW 
wirkenden Druckes wurden die Schollen langs der als Gleitflachen dienenden Sprung
kliifte iiberschiebungsartig in die Hohe bewegt. 
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Unter den vielen, schon im Bd. I des Sammelwerkes angefiihrten Einzelbeispielen seien nur einige durch 
Grubenbaue aufgeschlossene neuere FaIle herausgegriffen. So liegt die Oberflache der verworfenen Karbon· 
scholle im Felde der Zechen Schlagel und Eisen IIII und General Blumenthal III im Liegenden der 
Tcrtiusstorung (Blumenthaler Hauptverwerfung) rd. 70-80 m tiefer als im Hangenden (s. Abb.421). 
Die alte Verwurfsflache des Tertius-Sprungs, der das Karbon urn 
500-600 m im westlich gelegenen Marler Graben versenkt hat, ist 
hier also nach Ablagerung der Kreide zur Uberschie bungs. 
flache geworden. 

Weiter nach N haben wir zwischen dem Ewald-Sprung und 
dem Blumenthaler Sprung iiber einem Karbongraben einen 
Kreidehorst vor uns, der weiter nordlich als Kreidehorst auch liber 
dem Marler Trias·Zechsteingraben liegt. Als sehr bemerkenswerten 
Elementes sei noch des Loh berger Horstes gedacht, der (frei von 
Zechstein und Trias) zu einem beiderseits von Kreide iiberschobenen 
"Kreidekeilgraben" geworden ist (s. Abb. 446). 

Andere derartige Erscheinungen sind ± gut aufgeschlossen langs 
des Tertius-Sprungs im Grubenfelde der Zeche Konig Ludwig 
(s. Abb.423), am Thyssen-Westende- Sprung, im Felde der Zeche 
Friedrich Thyssen (zwischen den Schachten IV und VIII) 
(s. Abb. 7, Gliickauf 1929, S.166), Iangs der Schachtstorung im 
Felde der Zeche Ewald (s. Abb. 422) u. a. a. O. 

Liegt der Fall vor, daB die Karbonoberflache zwi
schen zwei einander zufallenden Spriingen, die einen 
primar abgesunkenen Trias- (und Karbon-) Graben ein
schlieBen, heute hoher als auf den westlich bzw. ostlich 
stehengebliebenen Randstaffeln liegt, so haben wir es 
mit einem in der kimmerischen Phase der saxonischen 
OrogenesE' (J ura-Kreide) entstandenen T ria s - G r abe n 
zu tun, der wahrend der jiingeren laramischen Gebirgs
bildungsphase (Kreide-Tertiarzeit) durch einenNO-SW 
wirkenden Druck zum Kreidehorst geworden ist. 

In diesem Sinne ist es nicht ohne Bedeutung, daB entsprechende 
Umwandlungen von Querverwerfungen in Uberschiebungen auch in 
anderen Gebirgen beobachtet worden sind, wie das z. B. ROTHPLETZ 
fiir das Karwendelgebirge nachgewiesen hat. 

!.Sohle 

~ :: _..;..;Fl:.:;' B:;;i_sm_ 3 _rc_!.._ 
'. ~ .' .' , ~ 
'" " , 

" . " , 
" ' 

,'· 42S.o \ 
\ , 

\ , 
\ 

, 
\ , 

D,Soh le 

m.Sohle 

Abb. 422. Mergelabsturz auf der Zeche 
Ewald. N ach Zechenrissen. 

DaB derartige, gewissermaBen riicklaufige Bewegungsvorgange auch die Kreidegrenze 
beeinfluBt haben, zeigt das Bild des Ausgehenden der Kreide am Siidrande auf Tafel X. 

Verwlirfe dieser Art Scht.Vr 
sind vorhanden am .ostlich 
einfallenden N e u m li h I - West 

Concordia - Sprung 
(nordlich von Miilheim), 
wo der cenomane Grlin
sand zwischen dem Kas
senberg und Mellinghofen 
urn rd. 3 km versetzt wird. 
Ein ahnlicher Verwurf ist 
am Osterfelder Sprung 
festzustellen, wo die Kreide 
ostlich des nach 0 einfal-

tOO SO o 100m 

Abb. 423. Mergelabsturz auf der Zeche Konig Ludwig. Nach Zechenrissen. 

lenden Sprunges nach N 
zurUckspringt. Die gleiche Rlicklaufigkeit der Verwiirfe liegt aller Wahrscheinlichkeit nach auch am 
Unnaer, Kurler und Konigsborner Sprung vor, wenn man sie auch noch nicht mit Sicherheit nach
gewiesen hat. Flir diese Annahme spricht das aus der Karte (s. Tafel X) ersichtliche, eigenartige Bild 
des Vor. und Zurlicktretens der Kreidegrenze an diesen Stellen, das man nicht lediglich als das Ergebnis 
normaler Erosion ansehen kann, das vielmehr hochstwahrscheinlich primar durch Wiederaufleben alter 
Schollenbewegungen bngs der alten Karbonstorungen infolge des saxonischen Druckes bedingt ist. 

Ob auch langs der "Blatter" des Karbons Bewegungen und Verwiirfe in der Kreide erfolgt sind, hat 
sich noch nicht nachweisen lassen. J edenfalls haben die groBen, gefalteten "Wechsel" ihrer Natur nach nirgend
wo das Deckgebirge beeinfluBt. Dagegen scheinen langs einiger ungefalteter Wechsel Verwlirfe des Deck
gebirges posthum eingetreten zu sein. Diese Frage ist aber noch nicht einwandfrei geklart. 

Nicht selten sind auch kleinere Spriinge an der Grenze Kreide-Karbon zu beob
achten, an denen sich ein Verwurf im Steinkohlengebirge selbst nicht nachweisen laBt. 
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In diesen Sprungen kann es sich also auch nicht urn wiederaufgerissene, alte Spalten, 
sondern nur urn rein nachkretazeische Bewegungsvorgange geringen AusmaBes handeln 
(s. Abb. 423). 

Fur den Bergbau hat die Kenntnis der Ausbildung der Rumpfebene mit ihren die 
Kreide bzw. das Deckgebirge mitverwerfenden Kluften eine nicht zu unterschatzende 
praktische Bedeutung, die bei weiterem Vorrucken des Abbaues nach N bzw. NW, ins
besondere in das von Zechstein und Trias uberdeckte Gebiet, immer starker in Erschei
nung treten wird. Abgesehen von der Wichtigkeit der richtigen Festlegung der Storungen 
und ihres Verwurfs im Deckgebirge fur das Niederbringen von Schachten und fur das 
Ansetzen der Wetter- oder Bausohlen, die unter Vernachlassigung dieser Ergebnisse 
leicht in das Deckgebirge geraten konnen, ist auch die Erkenntnis ihres Verlaufs und der 
Beeinflussung der Oberflache des Karbons schon im Hinblick auf ihre Eigenschaften als 
unerwunschte Wasserzubringer von groBem Werte. Diese Tatsache hat seit langen Jahren 
eine Reihe von Zechen beim Abbau des Mergelsicherheitspfeilers in sehr unliebsamer 
Weise erfahren mussen. 

B. Zechstein. 
Die im vorliegend~n geschilderte Rumpfflache ist also die Auflagerungsflache der 

Deckgebirgsschichten, welche das gefaltete Karbon diskordant uberlagern. Es hat lange 
Zeit gedauert, bis man im Ruhr
bezirk die urn die Jahrhundert
wende in zahlreichen Bohrungen 
im NW des Bezirkes angetroffenen 
Schichten zwischen Karbon und 
Kreide bzw. Tertiar, bestehend un
ter anderem aus rotem Sandstein, 
Letten, Dolomit, Gips und Anhy
drit, Salz, Kalk und Mergelschiefer, 
ihrem Alter nach richtig erkannte. 
Anfanglich bezeichnete man im 
Ruhrbezirk aIle auf der Grenze 
zwischen Kreide und Karbon auf
gefundenen roten Schichten als 
"rotes Gebirge" , ohne daB es mog
lich gewesen ware, sie einer be
stimmten Formation einzugliedern. 

Abb. 424. Kongiomerat des Roten Berges bei Menden. Aufn. KUKUK. Ihre richtige Altersfeststellung als 
Schichten des Buntsandsteins und 

Zechsteins ist LEO CREMER zu verdanken, der sich als erster im Mai 1898 dahin aus
sprach, daB ein Teil dieser fraglichen Schichten als Zechstein anzusehen sei, obwohl 
eine sichere Bestimmung mangels kennzeichnender fossiler Reste noch nicht erfolgen 
konne. Kurz danach deutete auch HOLZAPFEL (1898) auf Grund petrographischer 
Merkmale die hier erbohrten Schichten als Ablagerung der unteren Trias und des 
Zechsteins. Aber erst die Auffindung typischer Fossilien, wie Fenestella retiformis 
und einiger schlecht erhaltener Brachiopoden in einem grauen zelligen Riffdolomit der 
Bohrung Frischgewagt 2 bei Wulfen (von 745-775 m) ermoglichten es LEO CREMER 
(1899), diese Schichten mit unbedingter Sicherheit dem Zechstein zuzuweisen. 

Spater gelang es MIDDELSCHULTE (1901/02), in den Schiichten der Zeche Ver. Gladbeck das Aquivalent 
des Kupferschiefers festzustellen. Wichtig fiir die weitere Erkenntnis des niederrheinischen Zechsteins waren 
dann Schachtaufschliisse, wie z. B. auf Zeche Graf Moltke (MENTZEL und CREMER 1903), sowie die Ergeb
nisse der Untersuchungen vieler Bohrungen auf Kohle im Salm·Salmschen Regalgebiet durch KRUSCH und 
BXRTLING (1909). Ergiinzungen brachten neben den zusammenfassenden Darstellungen von VAN WATER
SCHOOT VAN DER GRACHT (1909) die sich auf der Bearbeitung zahlreicher Bohrkerne dieses Gebiets aufbauen. 
den Mitteilungen iiber den Zechstein des Niederrheinischen Tieflandes von FLIEGEL und WUNSTORF (1910/12), 
ferner die neuen Schachtaufschliisse von Wehofen und Arenberg Fortsetzung (KUKUK 1912/13) und die jiingsten 
Arbeiten von FULDA (1928/35), STILLE (1930), ZIMMERMANN II (1935) u. a. 
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Von den beiden Gliedern des Perms, dem Rotliegenden und der Zechsteinformation, 
ist innerhalb des engeren Ruhrbezirkes nur der Zechstein vertreten. Rotliegendes 
hat man zwar friiher an mehreren Stellen des Bezirkes vermutet, wie auf den Zechen 
PreuBen II und Grimberg. Auch das etwas auBerhalb des Ruhrgebietes gelegene, 
bekannte "rote Konglomerat von Menden" (s. Abb. 424) wurde lange Zeit fiir Rot
liegendes gehalten (BARTLING 1925). Entgegen der Ansicht yom rotliegenden Alter mochte 
der Verfasser in ihm eine Ablagerung des Zechsteins, und zwar des unteren Zechsteins 
sehen. Auch KRAUSE (1909) vertritt die Ansicht, daB das Mendener Konglomerat (gleich
wie die Bildungen von Goldbach bei Mechernich sowie die bekannten Vorkommen von 
Montjoie und Malmedy) Zechsteinalter besitzen, wenn er auch ihre Entstehung in die 
Zeit des oberen Zechsteins verlegt. 

Steht nun nach unserer heutigen Kenntnis fest, daB im engeren Ruhrbezirk zweifels
freie Ablagerungen des Rotliegenden als Zwischenschichten nicht -auftreten, -so scheint 
es im 0 des Bezirkes doch vorhanden zu sein. In einer Bohrung bei Lippspringe stellte 
HAACK (1927) unter transgredierendem Gault rotgefarbte Schichten mit Uronectes fim
briatus und Estheria sp. fest und sprach sie als Rotliegendes an. Dieser Anschauung 
ist STILLE (1927) entgegengetreten. 

1. Verbreitnng. 
Die urspriinglich nur rechts des Rheins im NW des Ruhrbezirkes festgestellten 

Schichten des Zechsteins sind spater durch die vielen Bohrungen auf Kohle auch links 
des Rheins nachgewiesen worden. Heute konnen wir den Siidrand der salzfiihrenden 
Zechsteinablagerungen auf der linken Rheinseite in einer der Horst- und Grabenaus
bildung des Niederrheintalgrabensystems entsprechenden Zickzacklinie (s. Abb. 425) von 
Duisburg iiber Mors, Issum, Geldern bis in den groBen, hollandischen Zentral
graben bei Helenaveen (westlich von Venlo) und weiter, wenn auch ohne Salzfiihrung, 
nach Belgien bis nach Helchteren (nordlich von Hasselt im Campinegebiet) und schlieB
lich bis England verfolgen. Rechts des Rheins laBt sich die Siidgrenze in nordostlicher 
Richtung langs einer gleichfalls durch NW streichende Spriinge bedingten Zickzacklinie 
nordlich von Walsum, Lohberg, Gladbeck, Dorsten und Wulfen genauer fest
legen (s. Abb. 425). Von dort springt die Grenze langs des Wulfener Sprungs weit nach 
N zuriick. Hoch im N ist Zechstein dann wieder bei Winterswijk und unter anderem 
weiter in den Bohrungen bei Vreden, Ochtrup und Bentheim erkannt worden, wenn
gleich hier - den tektonischen Verhaltnissen entsprechend - der Zechstein in sehr ver
schiedenen Teufen angetroffen wurde. Noch weiter ostlich fehlen bis zum Teutoburger 
Wald unmittelbare Aufschliisse, obwohl man mit Sicherheit annehmen darf, daB der 
Zechstein auch im N des Miinsterschen Kreidebeckens vertreten ist. Durch die weiter 
ostlich liegenden Tagesaufschliisse im Zechstein des Schafberges, des Piesberges 
und des Hiiggels wird dann die natiirliche Verbindung wiederhergestellt. Die Weiter
verbreitung des Zechsteins im 0 ergibt sich aus der iiber 1000 m tiefen, am Nordostrand 
der Rheinischen Masse niedergebrachten, Salz- und Kalisalz nachweisenden Bohrung 
Pyrmont, sowie den salzfreien Bohrungen von Niederbarkhausen bei Oerlinghausen 
(mit 262 m Zechstein) und von Detmold. Dagegen konnte Zechstein in der schon 
erwahnten, siidwestlich gelegenen Bohrung Li ppspringe (17 km siidwestlich Detmold) 
nicht mehr festgestellt werden. Ganz im SO des Bezirkes umrahmt der Zechstein wieder 
den Ostrand des Rheinischen Schiefergebirges (s. Tafel II). 

1m Gegensatz zur Siidgrenze des Zechsteins laBt sich iiber seine nordliche Grenze 
nichts aussagen, da Bohrungen nicht vorhanden sind. Allem Anschein nach nimmt 
seine Machtigkeit nach NO zu. 

Wie schon erwahnt, ist seine heutige Siidgrenze sowohl links als auch rechts des 
Rheins ± tektonisch bedingt, derart, daB der Zechstein auf den Horsten zuriicktritt, 
um in den Graben nach S vorzustoBen. Innerhalb dieses so geschilderten Verbreitungs
gebietes reicht das Basiskonglomerat des Zechsteins naturgemaB am weitesten nach S. 
Weniger weit nach S geht der Gips, wahrend das Salz als Ablagerung eines immer 
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weiter eingeengten und eingetrockneten Meeresbeckens den kleinsten Raum einnimmt 
(s. Abb. 652). Das Salzvorkommen wird daher von salzfreien Ablagerungen des Zech
steins eingefaBt. Bemerkenswert fur die Ausbildung des Zechsteins am Niederrhein ist 
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die starke Verschiedenheit in der Entwicklung der Profile (insbesondere der Salz
machtigkeiten) auf den einzelnen Schollen, sowie die im groBen und ganzen vorhandene 
Ubereinstimmung der rheinischen Salzfazies mit der mitteldeutschen Werrafazies. 
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2. Gliederung. 
Wie in Mitteldeutschland laBt der im Niederrheingebiet mit AusschluB des Salzes 

bis rd. 130 m machtige Zechstein auch hier die bekannte Dreiteilung erkennen, wenn
gleich die schade Festlegung der Grenze zwischen mittlerem und oberem Zechstein, 
besonders bei unvoHstandigen Profilen, noch manchen Schwierigkeiten begegnet. Auch 
am Niederrhein haben wir es im unteren Zechstein vorwiegend mit karbonatischen, 
im mittleren mit anhydritischen Gesteinen und im oberen Zechstein mit Salz
gesteinen zu tun. Ganz naturgemaB finden wir dahcr das vollstandigste Schichtenprofil, 
wie wir es aus Mitteldeutschland kennen, nicht am Sudrande, sondern erst mehr nach 
der Mitte des Beckens zu, d. h. im Gebiet des Niederrheins (um Wesel herum) entwickelt. 

Das den Zechstein kennzeichnende machtige Salzlager Nord- und Mitteldeutschlands 
ist im Niederrheingebiet in Form eines bis zu mehrere 100 m dicken und stellenweise 
± starke Kalisalzbanke einschlieBenden Steinsalzvorkommens vorhanden (vgl. dazu 
Abschnitt XVII). 

Bezuglich seiner stratigraphischen SteHung wird das Salz nach der herrschenden 
Auffassung zum 0 beren Zechstein gestellt (FULDA 1935); doch sind die Ansichten 
daruber noch geteilt. Ebenso wie in Mitteldeutschland uberlagert auch der Zechstein 
des Industriebezirkes die Schichten des Liegenden (im vorliegenden FaIle die gefalteten 
Ablagerungen des Karbons) unter volliger Diskordanz, wobei es den Anschein hat, als 
wenn das Zechsteinmeer bei seinem V ordringen ein ± reich a usgepragtes U ntergrunds
relief vorgefunden hatte. 1m NO, bei Osnabruck, ist freilich von einer Diskordanz zwischen 
Zechstein und Karbon kaum noch etwas zu bemerken, desgleichen nicht im Gebiet der 
Schwelle von Winterswijk. 

Gegenuber ihrem Liegenden zeigt die Zechsteinformation eine schade Grenze. Nach 
dem Hangenden zu ist sie weniger deutlich, leiten doch die im Niederrheingebiet uber 
dem Salzkorper auftretenden Anhydrite, Salztone, karbonatischen Gesteine und Letten 
ganz allmahlich zum Buntsandstein uber. 

Das erste gegliederte Schichtenprofil verdanken wir KRUSCH (1909), der auf Grund 
seiner Untersuchungen der Bohrungen im Salm-Salmschen Regalgebiet (nordlich der 
Lippe in der Gegend von Dorsten) fur die Ausbildung des dortigen Zechsteins das nach
stehende N ormalprofil aufgestellt hat: 

Geologische 
Stellung 

Oberer 
Zechstein 

Mittlerer 
Zechstein 

Unterer 
Zechstein 

I 

I 

, 

Gliederung 

Letten-Anhy-
dritzone 

Kalkstein-
Dolomitzone 

Anhydritzone 

Kupferschiefer-
zone 

Zechstein-
kon 10 er t-g m a 

zone 

, 

Petrographischer 
Charakter Bemerkungen 

Rote und griine Letten mit Fehlt 
II 

untergeordnetem Anhydrit In Vreden stein-I 
und Gips. Dolomit selten mitunter salz fiihrend 

1--- -I Kalkstein und Stinkdolomit. 
Selten Anhydrit I I 

Anhydrit und Gips mit unter- I I--;~---;;~ I 
dn LV' F hI n re en un m-gcor eten etten. erem- e tit "k St' 1 I 1 d . R h' erSWIJ emsa z ze t an er BaSIS auc - mltunter f"'h d 

wacken ___ ~I u ren 

Helle, milde Mcrgelschiefer I I I 
oder Kalke, nach dem Lie- I 
genden zu bituminos werdend I I 
und in Kupferschiefer iiber- I 

gehend I I 
I ! 

I 
Helle, milde Kong~omerate I Fehlt .. 

und Sandsteme i haufIg I 

Gesamt-
machtigkeit 
35-135 m 

Wie weit die von KRUSCH gegebene Zechsteingliederung des Salm-Salmschen Bezirkes 
auch fur den ubrigen Teil des Niederrheingebietes allgemeine Gultigkeit hat, steht noch 
im einzelnen dahin. Sie zeigt jedenfaIls, daB nordlich der Lippe der Zechstein nicht mehr 
vollstandig erhalten geblieben ist. Die Ursache ist wohl in starkeren Auflosungs- und 
Abtragungsvorgangen, die insbesondere das Salzlager betroffen haben, zu suchen. 
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So fehlt z. B. bei Lohne, Gartrop und Hunxe das Salz haufig, obwohl es fruher dort vorhanden gewesen 
sein muB. Fur die vorerwahnte Annahme sprechen die nicht selten in den Bohrtabellen der Bohrmeister auf
gefUhrten "konglomeratischen Schichten" oder "Gerollschichten" des mittleren oder oberen Zechsteins, die, 
von BARTLING und KRuseR als "Riesenbrekzie" bezeichnet, zweifellos als zusammengebrochene Hangend

Zech-
stein 

Mittlerer und oberer 

-

Zechstein 

Unterer 
Zechstein 

I 

I 

Unterstufen 

Oberc Zechsteinletten 
~-

Plattendolomit 

Untere Zechsteinletten 

Steinsalz mit Kalisalzen 

Unterer Anhydrit mit Dolomit 
- --~-- ~--

~~- ,----

Zechsteinkalk 

Kupferschiefer 

Konglomerat 

\ 
Machtig

keit 

rd.40m 
~~-~ 

rd. 6m 

rd. 30m 

0~500m 
~~-~ 

rd. 10 m 

rd.7m 

rd. 2m 

rd. 1 m 

schichten uber ausgelaugten 
Salzlagern anzusehen sind. 
Trotz der groBen Unterschiede 
in den Machtigkeitsverhalt
nissen der einzelnen Profile 
bestehen im groBen und gan
zen doeh weitgehende Uber
einstimmungen miteinander. 

1m Gegensatz hierzu ist das 
Zeehsteinprofil im Peelgebiet 
recht unvollstandig entwickelt. 

WUNSTORF und FLIEGEL 
(1910 bzw. 1912) stellten fUr 
den Niederrhein nebenstehen
des Normalprofil auf: 

Auch diese Gliede-
rung erweist den gro

Ben Unterschied zwischen den vorwiegend klastischen Ablagerungen des unteren 
Zechsteins und den chemischen Sedimenten des mittleren bzw. 0 beren Zechsteins. 

Tabelle 25. Zechsteinnormalprofil fUr den linken Niederrhein. 

Rote Letten mit Sandsteinsehichten I 
I 

31 m 

Do~mU 5m 

(= Obere Zech
steinlettcn) 

(= Plattendolo
mit) I

'~~ Gips mit Dolomit i_2_~_ 

~~----~- "- ------ --

I Blaue und rote Letten mit Anhydrit 12 m 
i und Gips 

1--- Anhydrit (= Untere Zech
---------I~-l-m--1 steinletten mit 

Letten mit Gips Anhydrit) 

5m 

----------1----
Anhydrit 1m 

Salzton mit Anhydrit 10m 
Mittlerer 

und oberer Graues und helles Steinsalz mit 
Zechstein rotem Salzton und Anhydritstreifen 42m (= Oberes alteres 

Steinsalz) 

Unterer 
Zechstein 

Dunkelrotes Steinsalz 5m 

~alisalzstr~~fen ______ 1_~1 (= Mittleres alte-
res Steinsalz mit 

Kalisalzen) 
Oberes Kalilager I 

Steinsalz 90m Unteres Kalilager (Karnallit, 
Sylvinit und Hartsalzfloze) 

-

Rotes Steinsalz 
45m mit Kieseritschnuren 

-~-.-------~ 

Graues Steinsalz (zuckerkornig kri-
stallin) mit Streifen von Kieserit 80m 

Anhydrit 13m 
~---~-- --------

Anydrit und Dolomit 3m 

Zechsteinkalk 

Kupferschiefer 

Zechsteinkonglomerat 

---I 
127m 

--=1-2m' 
1m 

(= Unteres alte
res Steinsalz mit 

Kalisalzen) 

LAND GRABER ent
warf auf Grund der 
beim Abteufen der 
Borthschachte auf der 
linken Rheinseite auf
genommenen Schich
ten des linksnieder-

rheinischen Zech
steins nebenstehenden 
Schichtenschnitt. 

Betrachten wirnun 
die Ausbildung der 
verschiedenen Stufen 
des Zechsteins im ein
zelnen: 

a) U nterer Zechstein. 
Die unterste Stufe 

desZechsteins zeigt die 
erwahnte Dreiteilung, 
und zwar vom Liegen
den zum Hangenden 
in: Konglomerat, 
Kupferschieferund 
Zechsteinkalk. Ihre 

Gesamtmachtigkeit 
schwankt nach dem 
Grade ihrer Vollstan
digkeit und bewegt 
sich etwa zwischen 
wenigen Metern und 
rd. 30 m. 

Zechsteinkonglomerat. Wie in Mittel- und Norddeutschland setzt auch im 
Niederrheingebiet der Zechstein im allgemeinen mit einem ± machtigen "Trans-
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gressionskonglomerat" ein. Es uberlagert diskordant - die Unebenheiten und Un
tiefen des Untergrundes ausfullend - mit scharfer Begrenzung das gefaltete (meist rot 
gefarbte) Karbon, d. h. die ± eingeebnete (lateritisch verwitterte?) Landoberflache. 
Bisweilen tritt es auch spaltenfiillend auf, wie in der Bohrung Trier 15 bei Schermbeck. 
Von allen Zechsteinschichten reicht es am weitesten nach S. Hoher im N des Zechstein
gebietes ist es jcdoch nicht immer nachgewiesen worden. Vielmehr transgrediert hier in 
manchen Aufschlussen statt des Konglomerats das Kupferschieferaquivalent oder sogar 
Kalk- bzw. Mergelschiefer unmittelbar uber das Karbon, wie z. B. in der Bohrung Rhein
berg 42. 

Bleibt die Art des Auftretens des Zechsteinkonglomerats im allgemeinen ziemlich 
gleich, so unterliegt seine lithologische Beschaffenheit bzw. seine Machtigkeit infolge der 
natiirlichen Beziehungen zum Untergrunde und zur Kuste ± groBeren Schwankungen. 
1m Durchschnitt betragt die Dicke des Konglomerats 0,60-2 m, steigt aber ortlich, wie 
nordlich der Lippe, auf 13 m und mehr an (KRUSCH 1909). In der Regel besteht das 
meist graue Konglomerat am Niederrhein aus erbsen- bis walnuBgroBen, selten groBeren, 
teils wohlgerundeten, zum Teil aber auch nur kantengerundeten oder plattigen Gerollen. 
Diese GlejchmaBigkeit der Ausbildung spricht fur eine untermecrische Ausbreitung des 
mindestens teilweise yom Festlande stammenden Materials. Die Gerolle setzen sich aus 
Gesteinen des weiteren Abtragungs- und des engeren Sedimentationsraumes zusammen 
und stellen - wie ublich bci Transgressionskonglomeraten - eine Auslese nach Harte 
und Widerstandsfahigkeit dar. Man beobachtet demgem~tB Gangq uarze des Devons, 
Quarzite, glimmerreiche Sandsteine, ferner Kieselschiefer, Toneisensteine 
und Schiefertone des Karbons, gelegentlich aber auch Kalke und Dolomite des 
Devons und Kohlenkalks in wechselndem Anteilsverhaltnis. 

ZIMMERMANN II wies 1932 auf Schacht VI (Zeche RheinpreuBen) sowie im Konglomerat der Bohrungen 
Wallach 3, Rheinbcrg 3, Elverich und Friedrichsfeld 1 das Vorkommen von roten Toneisenstein- und 
Siegerlander Rotspatgerollen nacho Sie deuten auf Zufuhr aus dem Kern des Siegerlandes oder dEml 
Mittelrheingebiet und beweisen gleichzeitig, daB die umstrittene Frage der Bildungszeit des Rotspats im 
Siegerlande auf das Rotliegende eingeengt ist. 

Auffallenderweise wird von WUNSTORF und FLIEGEL (1910) das Vorkommen von Kalken im linksrheini
schen Zechsteinkonglomerat nicht erwahnt. Nach dem Ergebnis der Untersuchungen des mir vorliegenden 
Materials aus vielen Bohrungen auf der linken Rheinseite (z. B. der Bohrung Rossenray 6) kann aber kein 
Zweifel dartiber bestehen, daB auch links vom Rhein Kalke an der Zusammensetzung des Zechsteinkonglo
merats - wenigstens stellenweise - ± stark beteiligt sind. Die gleiche Feststellung hat spater ZIMMERMANN 
(1935) gemacht. 

Rechts des Rheins scheint der Anteil der Kalke an den Gerollen im allgemeinen groBer zu sein. So setzt 
sich auch das bekannte Konglomerat der Zeche Graf Moltke (bei Gla,dbeck) - wenigstens teilweise - aus 
Kalkgerollen zusammen. Ebenso ftihrt das vom Verfasser (1912) naher untersuchte Zechsteinkonglomerat 
in Schacht I der Zeche Arenberg Fortsetzung (bei Bottrop) viele Kalkgerolle. Hier geht das Konglo
merat nach dem Liegenden durch Aufnahme groBerer Sandsteinbrocken in geschichteten, grauen, karboni
schen Sandstein uber, wahrend es nach dem Hangenden zu kalkig und fossilfiihrend wird. 

Die Gerolle des Zechsteins sind durch ein meist sehr kalkreiches, zuweilen aber auch 
kieseliges Bindemittel zu einem ± festen Konglomerat verkittet. Stellenweise wird das 
Konglomerat durch Aufnahme bis kopfgroBer Brocken des anstehenden Steinkohlen
gebirges sehr grob und nimmt dann gelegentlich einen mehr brekzienhaften Charakter an. 
Bisweilen beobachtet man unter dem Konglomerat noch einen grauen Sandstein. 

Liegt das Zechsteinkonglomerat unmittelbar uber nicht gefarbten, konglomeratischen 
Sandsteinen des Karbons, so ist eine scharfe Trennung beider manchmal nur sehr schwer 
moglich. Als brauchbare Unterscheidungsmerkmale weisen KRUSCH und BARTLING 
(1909) auf den Kaikgehalt des Zechsteinkonglomerats und die "Rotfarbung" der Karbon
schichten hin. Letzteres Kennzeichen ist aber nicht unbedingt entscheidend, wie aus 
einer Reihe diesem widersprechender Befunde hervorgeht. 

Die Frage nach der Ursache der Rotfarbung des Grundgebirges unter dem Zechstein ist haufig erortert 
worden. Jedenfalls steht fest, daB sie fast ausschlieBlich auf den Bereich der Zechsteintiberdeckung beschrankt 
ist, und zwar sind die Schichten des Karbons (gleichgtiltig welcher petrographischen Beschaffenheit) einige 
Meter bis zu 20 m gerotet. KRuseH (1908) sprieht diese Erscheinung als lateritische Verwitterung der obersten 
Schichten des Karbons wahrend einer Festlandsperiode an. BARTLING (1909) ist anderer Ansicht, insbesondere 
im Hinblick darauf, daB die Rotfarbung auch auf den Horstgebieten nachzuweisen ist, von der bei Annahme 



384 XII. Die Schichten des Deckgebirges mit Ausnahme der Oberen Kreide. 

einer alten Landoberflache infolge inzwischen erfolgter Abtragung nichts mehr vorhanden sein diirfte. Er ist 
daher der Ansicht, daB die Rotfarbung mit SalzlOsungen des Zechsteins in Verbindung steht, eine Ansicht, dic 
in ahnlicher Form schon von HORNUNG (als sog. Hallurgometamorphose) fiir den Siidharz vertreten worden ist. 

1m Schacht II der Zeche Arenberg Fortsetzung fehlt das Konglomerat vollstandig und wird durch 
einen lOcherigen, festen und sehr fossilreichen, dolomitischen Kalk vertreten, der die mit 10° nach SO eMallen
den, rotgebanderten und gefleckten Schiefertone der Gasflammkohlenschichten diskordant iiberlagert. Nach 
einer im Laboratorium der W.B. ausgefiihrten Analyse besteht dieses Gestein aus 46,4% CaCOa, 26,9% MgCOa, 
7,9% FeCOa und 18,8% wasserhaltigem Eisensilikat. Dem von miirben, braunen Holzresten durchsetzten 
Kalk brachen Bleiglanz, Zinkblende, Schwefelkies und untergeordnet auch Kupferkies, teils derb, teils in Form 
kleiner Kristalle bei. Am Aufbau des Gesteins ist ferner mit etwa 18-26% ein griinliches Tonerde-Silikat 
beteiligt, das nicht genau zu definieren ist. 

Ein besonders auffallendes Kalkkonglomerat beobachtete ich beim Abteufen der 
Schachte der Zeche Wehofen (KUKUK 1912). Das Gestein hat im Schacht I am linken 
StoB 2 m, am rechten StoB rd. 4 m Machtigkeit, entsprechend einem Einfallen der Konglo
meratoberflache von etwa 9° und der Auflagerungsflache von 24° (s. Abb. 426). 

Abb. 426. Profil durch den Zechstein des 
Schachtes I der Zeche Wehofen. N ach eigener 

Aufnahme. 

Abb.427. Grobes Kongiomerat aus dem Zechstein der Zeche Wehofen. 
X-X KohJenkaik; S Sandstein; Q Quarzit. S.W.B. 

Die in seinem oberen Teile graue Farbe des Konglomerats geht in seiner unteren Halfte in eine lebhafte 
Rotfarbung tiber. Diese Feststellung ist von Bedeutung, weil nach den bisher vorliegenden Zechsteinauf
schliissen die Rotfarbung erst im Liegenden des Zechsteinkonglomerats, d. h. im Karbon, einzusetzen pflegt. 
Die Grenze zwischen dem roten und grauen Teil ist recht deutlich ausgepragt und zeigt keinerlei Ubergange 
(s. Abb. 426). 1m Gegensatz zu der Mehrzahl der sonst bekannten Aufschliisse setzt sich dieses Konglomerat 
vorwiegend aus faust- bis kopfgroBen, hell- bis dunkelgrauen Kalk- und Dolomitgerollen zusammen 
(s. Abb. 427), die im oberen Teil der Ablagerung in graues, im unteren Teil in ein rotes, stark eisenschiissiges, 
grobsandiges, karbonatisches Material eingebettet sind. Dementsprechend sehen die Gerolle des unteren 
Teiles auBerlich rot aus. AuBerdem beteiligen sich an der Zusammensetzung noch grobe, hellgraue, graurote 
und rote quarzitische Sandsteine, gelbe und graugriine Quarzite und rotliche Hornsteine. Dazu treten ver
einzelte braunschwarze Toneisensteine, karminrote Schiefertone und kantengerundete, milchige Fettquarze 
von Erbsen- bis WalnuBgroBe. Irgendwelche fossile Reste habe ich in dem Konglomerat nicht beobachtet. 
Auch das unterlagernde Steinkohlengebirge ist rot gefarbt und - wie so oft - halt auch hier die Rotfarbung 
im Steinkohlengebirge noch etwa 25 m (bis zum nachsten FlOz) an. Auffallend an vielen Gerollen ist das 
Auftreten durchgehender Risse und Briiche (Kernspriinge), die aber zum Teil fast ganz wieder verkittet sind. 
1m Inneren zeigen die Kalkgerolle vielfach groBe Auslaugungshohlraume (s. Abb. 428), erfiillt mit grusigem 
Material oder mit gut ausgebildeten und auf den Hohlraumwandungen aufgewachsenen, weiBen bis topas
far benen Kalkspa tkristallen. 

Als sehr auffallende Erscheinung muB jedoch das Auftreten deutlich ausgepragter, ebener, sich in drei 
Kanten schneidender Flachen an der Oberflache der Gerolle bezeichnet werden, die nur auf "Sandschliff" 
zuriickgefiihrt werden konnen. Es finden sich neben typischen "Dreikantern", sog.Pyramidenkantern (Abb.429), 
auch noch nicht vollstandig entwickelte Windkanter, Bildungen, wie sie auch aus dem Frankenberger alteren 
Konglomerat des oberen Zechsteins (GRUPE 1935) sowie aus dem Rotliegenden und dem Buntsandstein von 
den verschiedensten Gegenden bekannt sind. 

Infolge der Fossilfuhrung der Gerolle war es moglich, ihr Alter festzulegen. G. STEIN

MANN konnte eine durch Anschliff eines Gerolles freigelegte Koralle als "Caninia sp." 
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(im weiteren Sinne) bestimmen. Daraus geht hervor, daB die Kalkgerolle, wenigstens zum 
Teil, den nahegelegenen Ablagerungen des Unterkarbons (Kohlenkalk) entstammen. 

Abb.428. Kalkspatdruse in einem Kalkgeroll. Zeehsteinkonglomerat 
der Zeche Wehofen. S.W.B. 

Aus der Beschaffenheit der Gerolle lassen 
sich bezuglich der Entstehung des Konglomerats 

Abb.429. Sandgeschliffenes Quarzitgeroll (Windkanter) 
aus dem Zechsteinkonglomerat der ZecheWehofen. S.W.B. 

wertvolle Schlusse ziehen. In Ubereinstimmung mit dem Alter seiner Bestandteile spricht das Uberwiegen 
groBer, vielfach nur kantengerundeter Brocken aus wenig widerstandsfahigen Kalken und Dolomiten so
wie die groBe Machtigkeit der Ablagerung dafiir, daB ihre Heimat in nachster Nahe der Ablagerungsstatte, 
d. h. der Kuste des Zechsteinmeeres. gelegen haben muB. Dabei deutet die plattige, langspharoidale Gestalt 
der groben Gerolle mehr auf eine FluBablage-
rung als auf eine richtige Strandbildung hin. 
Die Windschliffe zeigen weiter, daB die Geroll
schuttung - wenigstens zeitweise - vollig yom 
\-Vasser befreit gewcsen sein muB, da nur unter 
dieser Bedingung die Bildung der Windschliffe 
moglich war. SchlieBlich lassen die gute Erhal
tung der "Windkanter" und der napfformigen 
Narben auf der Obedlache den SchluB zu, daB 
nach der Herausbildung dieser Oberflachenmerk
male eine lebhafte Bewegung der Gerolle im 
\-Vasser nicht mehr erfolgt ist. 

Alles spricht also beim Konglomerat der 
Zeche Wehofen dafiir, daB es sich nicht urn rein 
marine, in der Brandungszone entstandene 
Kiistenbildungen, sondern urn eine Delta bil
dung, d. h. den Absatz eines breiten, vom nahe
gelegenen Festlande nach N herabstromenden 
Flusses handelt, der seine groben Gerolle - zu
sam men mit dem roten, eisenschussigen Ver
witterungsschutt des Festlandes - in einer yom 
Zechsteinmeer noch eben ergriffenen, untiefen Abb. 430. Mendener Konglomerat. JI.f-K Massenkalk; K Kalkspat; 
Bucht untermeerisch ausbreitete. Bei gelegent- S Sandstein. S.W.B. 

licher Trockenlage wurde das Material den Wir-
kungen sandbeladener Winde ausgesetzt. Das spater nach S vordringende Zechsteinmeer vermengte darauf 
seine Sedimente mit den schon abgelagerten Gerollen und schuf so das eigenartige Konglomerat von Wehofen. 

Ein vollig entsprechendes Vorkommen scheint - mit Ausnahme eines nur aus Bohr
profilen bekannt gewordenen, groben Konglomerats bei Drensteinfurt - im Gebiete des 
Niederrheinisch-Westfiilischen Steinkohlenbezirkes nicht vertreten zu sein. Dagegen ist 
die .Ahnlichkeit mit dem schon oben erwahnten Konglomerat des Roten Berges bei Men
den sowohl in Charakter und Farbe als auch in der Art der Gerolle ganz ubcrraschend, 
so daB die schon aus anderen Grunden vorgenommene Zurechnung des Mendener Konglo
merats mit seiner uberaus ahnlichen Ausbildung (s. Abh. 430) zum Zechstein hiermit 
eine neue Stutze erhalt. 

Kukuk, Geologie. 25 
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Kupferschiefer. Uber dem Zechsteinkonglomcrat folgt ein fast im ganzen Nieder
rheingebiet gleichmaBig ausgebildeter, bis 3 m machtiger, schmutzig grauer bzw. braun
bis graugelber, kohliger Mergelschiefer, der auf den Schichtflachen fleckig ist und gelegent
lich Glimmer fiihrt. Das fossilreiche, ebenflachig spaltende Gestein ist im Ruhrbezirk 
nicht so dunkel wie in Mitteldeutschland, meist aber etwas sandiger und weniger fest 
als im Mansfeldischen entwickelt. Nach FULDA (1935) besteht das Gestein zu 50% aus 

klastischem Material von ge-
ringer KorngroBe. Ganz wie 
in Mitteldeutschland finden 
sich auch im niederrheini
schen Kupferschiefer ± zahl
reicheFischreste, wie die Auf
sammlungen aus den Schacht
aufschliissen des Ruhrbezir
kes bewiesen haben. 

Hauptsachlich sind es die alt
bekannten heterozerken Gano-

Abb.431. Palaeoniscus ,reieslebeni BLAINV. aus dem Kupferschiefer. S.W.B. iden, wie Palaeoniscus freieslebeni 
AG. (s. Abb. 431), Platysomus gib

b08US AG., Coelacanthus sp. u. a. Ein besonders schOnes Stiick eines Acrolepis sp. (s. Abb. 432) verdankt 
das Geologische Museum Herrn Markscheider HOLLING von Zeche Graf Moltke. 

Sehr reiche Ausbeute an Fischresten der oben genannten Arten und weiterer Formen bot sich mir beim 
Durchklopfen des beim Schachtabteufen auf Zeche Rhein I (Wehofen) durchsunkenen Kupferschiefers. Sie 
ist wissenschaftlich noch nicht naher bearbeitet worden. Nach POMPECKJ sollen diese Zeehsteinfische keine 

durchaus marinen Typen, son
dern SiiBwassertiere darstellen, 
die in die Zechsteinbueht gelangt 
sind. 

Fast noch haufigere Er
scheinungen als die Fische 
sind die Pflanzenreste. 
Ihr Auftreten weist auf 
Landnahe hin. 

Wie schon die friiheren Be
arbeiter dieser Schichten auf den 
alteren Anlagen: Zeche Ver. 
Gladbeck bei Buer (MULLER 
1902) und Zeche Graf Moltke 
bei Gladbeck, konnte auch ich 
in den neuen Aufschliissen der 
Zechen Wehofen, Beecker-

Abb.432. Acrolepis sp. Zechstein. Zeche Graf Moltke. S.W.B. werth und Arenberg Fort-
setzung nicht nur im eigent

lichen Kupferschiefer, sondern auch in den hoher gelegenen Mergelschiefern die bekannten gymnospermen 
Zechstein pflanzen (Koniferen und Ginkgophyten) wie Ullmannia bronni, Ullmann'le. frumentaria, Voltzia 
libeana, Callipteris martinsi u. a. beobachten. 

Neben der Aufsammlung dieser altbekannten Pflanzenarten gelang es mir - zusammen mit dem ver
storbenen Betriebsfiihrer GIBBELS - beim Abteufen des Schachtes der Gewerkschaft Rhein I (Wehofen) 
auch eine Reihe fiir den Zechstein bis dahin noch vollig unbekannter Farnpflanzen (Pteridophyten) 
hereinzugewinnen. Es handelt sich urn kleinblatterige und kleinlaubige "Sphenopterisarten", die von GOTHAN 
und NAGALHARD (1921) als Sphenopteris kukukiana GOTHAN und NAGALHARD (s. Abb. 433) und Sphenopteris 
gibbel8i GOTHAN und NAGALHARD bestimmt wurden (s. Abb. 434). Durch die Erkenntnis dieser Pteridosper
menarten ist unsere Kenntnis der Kupferschieferflora nicht unerheblich bereichert worden. 

Infolge ihres guten Erhaltungszustandes erwiesen sich die Reste teilweise auch als besonders geeignet 
zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach der Mazerationsmethode, d. h. zur Gewinnung strukturzeigender 
Epidermispra para teo 

Ganz im Gegensatz zu der Ausbildung des Kupferschiefers im Mansfeldischen ist 
der rheinische Kupferschiefer im bergwirtschaftlichen Sinne erzlos. Es ist daher 
wohl richtiger, ihn als "Kupferschieferaquivalent" zu bezeichnen. Dagegen ist wissen
schaftlich von Interesse, daB auch der Kupferschiefer des Ruhrbezirkes keineswegs vollig 
des Kupfergehaltes entbehrt, eine Tatsache, die zuerst durch zahlreiche, auf Veranlassung 
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der PreuB. Geol. Landesanstalt ausgefiihrte Analysen bewiesen worden ist. Anfliige von 
Kupfererzen werden sogar haufiger auf Fossilresten beobachtet. 

Nach KRUSCR (1909) zeigt der Kupferschiefer der Bohrung 4 (Funke) bei Rhade (nordlich Dorsten) 
einen Kupfergehalt von 0,032% bei 2,8-11,6 g Silber pro t und Spuren von Gold. Auch die wiederholten, 
auf meine Veranlassung im Laboratorium der W.B. vorgenommenen Untersuchungen von Kupferschiefer
proben der verschiedensten niederrheinisch-westfiilischen Vorkommen ergaben einen Kupfergehalt. So weist 
der Kupferschiefer der Schachte lin der Zeche Arenberg Fortsetzung 0,01-0,02 % Kupferoxyd sowie Spuren 
von Silber auf. Auffallenderweise sind die Edelmetalle nach KRuscR nicht wie gewohnlich an Kupfer, sondern 
wahrscheinlich an Schwefelkies gebunden. Genau wie im Mansfeldischen ist auch hier die Erzfiihrung keines
wegs niveaubestandig, sondern schwankt sowohl ortlich als auch im Flozprofil. Die vielumstrittene Frage 
nach dem Alter des Erzes ist in gleicher \Veise wie fUr den Mansfeldischen Kupferschiefer zu beantworten. 

Abb.433. Sphenopteris kukukianaGoTHAN u. NAGALH. 
Kupferschiefer. Zeche Wehofen. S.W.B. 

Abb.434. Sphenopteris uibbelsi GOTHAN u. NAGALH. 
Kupferschiefer der Zeche RheinpreuBen VI. S.W.B. 

Bei der GeringfUgigkeit des Gehaltes scheint eine Ausgewinnung der erwahnten Metalle zur Zeit aus
sichtslos. Bemerkenswert ist der hohe Bitumengehalt des schmutziggrauen Kupferschieferflozes, der sich 
besonders im liegenden Teile recht erheblich anreichert. Hierbei ist der Gehalt an Bitumen nicht im Sinne 
ausziehbaren Ols, sondern organischer Substanz zu verstehen (teerartiger Stoffel. Nach FULDA (1935) dlirfte 
daher der Kupferschiefer als Muttergestein fUr das 01 des mittleren Zechsteins nich t in Frage kommen. Wie 
BARTLING (1909) angibt, hat das Gestein aus einer Funke-Bohrung einen Brennverlust von 18,5%. Auch der 
Kupferschiefer der Zeche Arenberg Fortsetzung zeigt nach einer Analyse der W.B. einen beachtlichen Gliih
verlust in Hohe von rd. 16%. Hiervon entfallen 1,5% auf Wasser und 14,5% auf Bitumen. Der chemische 
Charakter des Kupferschieferaquivalents geht aus folgenden Analysen (nach BROOCKMANN) hervor: 

Bohrung Trier 12 (bei Scherm beck) 

20,4 % in HCl unloslich 
7,8 % Fe20 a (AI20 a) 

43,6% CaCOa 
23,1 % MgCOa 
5,1 % organische Substanz und H 20 

100,0% 

Bohrung Trier 8 (bei Deuten) 

33,6 % in HCl unloslich 
5,8% Fe20 a (A120 a) 

31,8% CaCOa 
24,1% MgCOa 

4,7% organische Substanz und H 20 
100,0% 

Durch erzmikroskopische Untersuchungen sind auch noch Fahlerze (nach BARTLING) nachgewiesen worden. 
Dazu treten Kupferkies und Bleiglanz als Anfllige auf Klliften. 

Zechsteinkalk. Der Kupferschiefer wird mit meist scharfem Ubergang von marinen 
fossilfiihrenden Kalken, Dolomiten und Mergelschiefern iiberlagert, die im Durch
schnitt bis 15 m machtig werden. Nur ausnahmsweise wird diese Machtigkeit iiberschritten, 
wie in der Bohrung Camp 4 bei Issum (linke Rheinseite), wo diese Zone rd. 55 m miBt. 
Hier finden sich stellenweise an Fossilien reiche Banke mit einer sehr eintonigen Tier
vergesellschaftung. Auf Schacht I der Zeche Wehofen sind gelbgraue, weiche, unge
schichtete, teils dolomitische, teils sandige Kalksteine aufgeschlossen worden, die mit 

25* 
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feinschichtigen, pflanzenfuhrenden Mergelschiefern wechsellagern. Von 348-352,6 m 
folgt hier eine geschlossene, gelbgraue Kalkmergelbank, die sich durch eine zwar arten
arme Fauna, aber durch ihren Reichtum an wohlerhaltenen, mit perlmutterg!i:inzenden 
Schalen versehenen Resten von Productiden, unter anderem von Productu8 horridu8 
(s. Abb. 435), auszeichnet. Andere Banke sind 
uberaus reich an Brachiopoden, Muscheln, 
Bryozoen sowie Korallen, wodurch sie als 
alte Riffe gekennzeichnet werden. 

Abb.435. Productu8 horridu8 Sow. im Zechsteinkalk der Zeche 
Beeckerwerth. S.W.B. 

Abb.436. Fenestella reti/ormis SCHLOTH. aus dem 
Zechsteindolomit. S.W.B. 

Von Brachiopoden finden sich auBerdem: Spiriter undulatus SCHLOTH. (= Spiriter alatus Sow.), Dielasma 
elongatum, Rhynchonella geinitziana, Camarophoria schlotheimi KING, Strophalosia goldtussi u. a. Fast aIle 
Gesteinsbruchstiicke zeigen auBerdem Reste von Bryozoen, wie die Trichter von Penestella retiformis 

2cm 

Abb.437. Conularia hollebeni H. B. GEINITZ in Mergel
schiefern des Zechsteins der Zeche Wehofen. S. W .B. 

(s. Abb.436), Geinitzella columnaris, Synocladia virgulacea 
KING, Biischel von Acanthocladia anceps sowie Encriniten
stiele (Cyathocrinus ramosus). Ais ein fiir die kalkigmer
gelige Fazies des niederrheinischen Zechsteins seltenerer Fund 
sei der von mir gesammelte, sehr gut erhaltene Rest einer 
"Conularia" der Zeche We.hofen erwahnt (s. Abb. 437). 

Ausfiihrlichere Fossillisten der in den Kalken und Mer
geln auftretenden Arthropoden, Gastropoden, Lamellibran
chiaten, Brachiopoden, Bryozoen, Crinoiden und Korallen 
find en sich unter anderem bei WUNSTORF und FLIEGEL (1910) 
Bowie ZIMMERMANN (1935). 

Leider eignen sich die vorgenannten Tierreste sehr 
wenig fiir die stratigraphische Feingliederung des Zechsteins, 
da sie fiir das Alter der einzelnen Unterstufen nicht kenn
zeichnend sind und ihr Vorkommen zu sehr von der Fazies 
bzw. den okologischen Verhaltnissen ihres Lebensraumes ab
hangig ist. 

Ein besonderes Merkmal des Kalksteins der Zeche 
Wehofen sind die zahlreich vorhandenen "Drusen", Hohl
raume, die mit weiBem Kalkspat und gelegentlich auch rot
lichen Schwerspatkristallen erfiillt sind. Nicht selten beob
achtet man in dem die Drusen umgebenden Kalk bis zu 
5 cm lange, perlmutterglanzende Productusstacheln, die teil
weise noch auf den den Rand der Drusen bildenden Schalen

resten groBerer Prot;l.uctiden aufsitzen. Sie wei sen darauf hin, daB die Entstehung der Drusen mit den ein
gebetteten Fossilresten im engsten Zusammenhang steht. 

AufZeche Arenberg Fortsetzung geht der Kupferschiefer ziemlich unvermittelt in dunklen, gelb
grauen, wohlgeschichteten, fossilleeren und spater kavernosen Dolomit tiber (s. Abb. 438). Nach einer 
Analyse des berggewerkschaftlichen Laboratoriums enthalt das Gestein: 50,7% Oa003, 39,6% Mg003, 1,7% 
Fe20 3, A120 3, 0,4% H 20 und 7,6% Un16sliches. Ihm folgt ein heller, zellig-poroser und ebenfalls fossilleerer, 
rd. 15 m machtiger Dolomit, der moglicherweise schon dem mittleren Zechstein angehort. Er besteht aus: 
63,7% OaOOa, 33,5% Mg003 und 2,8% FeOOa. Das besonders in seinem unteren Teile stark 16cherig aus-
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gebildete Gestein ist als "Rauchwacke" anzusprechen. Abgesehen von der groBen Machtigkeit des Zechsteins, 
fallt hier das mit rd. 2° nach WSW gerichtete Einfallen des Kupferschiefers auf, der sich ja bekanntlich im 
allgemeinen nach N oder NNW einsenkt. 

Die zahlreichen, auf anderen Schachten bekannt gewordenen Aufschlusse in dieser Zone bieten wenig 
Besonderheiten. Nur im hollandischen Peelgebiete weicht ihre Ausbildung durch Auftreten grauer und roter 
Mergel und oolithischer Kalksteine etwas abo 

Die weiter im Hangenden folgenden Stufen des mittleren und oberen Zechsteins 
fehleh nach dem Erge bnis der zahlreichen Bohrungen am Rande der Dyas- und Trias
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ablagerungen (z. B. bei Dorsten) fast durch
weg. Die Ursache ist zum Teil in der Zer
starung der friiher vorhandenen Zechstein
schichten zu suchen, wie durch dasAuftreten 
von Zechsteinblocken im Basalkonglomerat 
des Buntsandsteins der Zeche Ver. Glad
beck bewiesen wird. Andererseits liegt die 
Unvollstandigkeit der Profilausbildung aber 

Abb. 438. Profil durch den Zechstein des Schachtes I der Zeche Abb. 439. Profil durch den Zechstein der Zeche Bceckerwerth, 
Arenberg Fortsetzung. Nach eigener Aufnahme. Hchacht 1. Xach eigener Aufnahme. 

auch in der randlichen Lage des Zechsteins sowie in einem durch Auslaugung des 
Salzlagers erfolgten Zusammenbruch der Hangendschichten begriindet. 

b) Mittlerer Zechstein. 
Herrschen im unteren Zechstein die klastischen Ablagerungen vor, so baut sich die 

mittlere Stufe aus chemise hen Sedimenten auf. Damit weisen sie auf die durch Ein
engung des Meeresbeckens veranderten palaogeographischen Verhaltnisse hin. 

Die Machtigkeit der in diesem Zeitraume am Niederrhein abgelagerten Sedimente ist 
gering und bewegt sich zwischen 5 und 40 m. Mit dem unteren Anhydrit bzw. Gips 
setzen die Schichten ein. Letzterer ist sehr gleichmaBig, fast schichtungslos und kornig 
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ausgebildet und je nach dem Bitumengehalt ± dunkel. Seine Machtigkeit, die am Stid
rande der Verbreitung nur wenige Meter betragt, wachst auf Beeckerwerth auf rd. 27 m 
an (s. Abb.439). Bisweilen wird der Gips von Dolomit unterlagert, welch letzterer 
oft als "Stinkdolomit" entwickelt ist. Nach neueren Untersuchungen (STOCKFISCH und 
FULDA 1933) braucht der sog. Stinkdolomit nicht notwendig bituminos zu sein. Zu 
bemerken ist, daB der aus Mitteldeutschland bekannte Hauptdolomit hier fast vollig zu 
fehlen scheint. Bemerkenswerterweise zeigen sowohl der Dolomit als der Anhydrit nicht 
selten Olspuren. 

c) Oberer Zechstein. 
Das wichtigste Glied des oberen Zechsteins ist dessen unterer Teil mit dem ausge

dehnten Salzlager (einschlie61ich der Kalisalze), das im N eine Machtigkeit bis rd. 
470 m erreichen kann. Weiter nach S geht die Dicke dieser Zone immer mehr zuriick, 

um beispielsweise in der Bohrung Baerler Busch 
(linke Rheinseite) nur noch rd. 12,50 m zu betragen. 

Da das Vorkommen des Salzes und der wirtschaftlich beson· 
ders wertvollen Kalisalze unter "Lagerstatten des Bezirkes" im 
Abschnitt XVII besonders behandelt werden wird, eriibrigt sich 
ein naheres Eingehen auf das Salzvorkommen an dieser Stelle. 

Graue und rote, bis 10 m machtige Salztone 
sowie Anhydrite, bunte Letten und Gips iiberlagern 
bei der iiblichen Profilentwicklung das Salzlager. 
Sie konnen insgesamt eine Machtigkeit von rd. 30 m 
erreichen. l!-'iihren die Salztone zahlreiche, mit rotem 
Fasersalz erfiiIlte Kliifte, so finden sich in den Letten 
bisweilen gut ausgepragte Salzwtirfel (s. Abb. 440). 
1m einzelnen setzt sich das Normalprofil, wie sich 
aus den Aufschliissen der Solvaywerke ergibt, aus 

Abb. 440. Letten mit Steinsalzkristallen aus dem einer unteren Folge von Salztonschichten, einer bis 
Zechstein der :Bohrung Lintfort 2. S.W.B. 8 m machtigen Anhydritbank (sog. "mittlerer" An-

hydrit) und einer oberen Salztonfolge, deren Kliifte 
mit Anhydrit gefiiIlt sind, zusammen. Moglicherweise liegt in dieser Anhydritbank der 
Hauptanhydrit Mitteldeutschlands (BRENNER 1922) vor. Man faBt diese sehr regel
maBig ausgebildete Schichtenreihe als sog. untere Zechsteinletten zusammen. 

Nicht selten laBt sich beobachten, daB die Schichten der unteren Zechsteinletten und der hOheren Ab
lagerungen steilgestellt und zertriimmert sind, Erscheinungen, die man auf Auslaugungsvorgange des Salzes 
zurtickfiihrt. 

Auf diese Schichten folgt nach dem Hangenden ein sehr kennzeichnendes Gestein, 
der sog. Plattendolomit, der mit einer Machtigkeit von etwa 5-10 m das gleich
maBigste Glied der ganzen Reihe der Salzgesteine ist. Dieser vielfach flaserig-plattig 
ausgebildete, gelbgraue und feinkornige Dolomit ist wie die anderen Schichten des 
oberen Zechsteins im allgemeinen sehr fossilarm. Vielfach zeigt das Gestein auf seinen 
Kliiften noch Anhydrit und Gips. 

Bei Raesfeld ist dieses fast tiberall entwickelte Gebirgsglied in 12 m Machtigkeit festgestellt worden. 
In der Bohrung Oding 1 (auf der Winterswijker Schwelle) wurde seine Machtigkeit mit rd. 20 m ermittelt, 
wahrend dieser Zone bei Ochtrup nur eine geringe Bedeutung zukommt. 

Uberlagert wird der Plattendolomit von den oberen Zechsteinletten, die meist 
bis zu 20 m, ortlich aber auch bis zu 40 m anschwellen konnen. Sie beginnen in vielen 
Profilen mit einer 2-3 m dicken Gips- oder Anhydritbank (sog. "Oberer Anhydrit"). 

Wie der mittlere Anhydrit, ist auch dieser zuweilen als ± lockere Anhydritbrekzie (sog. "Riesenbrekzie") -
als Folgeerscheinung des Einbruchs von Deckgebirgsschichten tiber ausgelaugten Salzlagern - entwickelt, 
die infolge ihrer geringen Verfestigung das Bohren sehr erschwert. 

Der Basisanhydrit der oberen Letten ist weit verbreitet. Fast aIle Bohrungen an der 
hollandisch-preuBischen Grenze haben ihn nachgewiesen. Er ist bisweilen rot gefarbt, 
wie Z. B. in der Bohrung Trier 13 (bei Riiste). 

Mitunter finden sich im Anhydrit von Spalten ausgehende Umbildungen in Gips oder auch unabhangig 
davon neugebildete sternformige Gipspartien (s. Abb. 441). 
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Nach dem Hangenden zu gehen die Ablagerungen der oberen Zechsteinletten ohne 
schade Grenze in Form wechsellagernder Anhydritschniire mit Lettenlagen in die Schich
tenfolge des Buntsandsteins iiber. 

Auffallenderweise ist in der Bohrung Vreden auch in 
den oberen Zechsteinletten ein wenig machtiges Salz
lager festgestellt worden. 

An sehr vielen Stellen ist der Zechstein nur 
recht unvollstandig erhalten. So wird z. B. in 
der Bohrung Trier 6 (bei Schermbeck) das Kar
bon unmittelbar vom oberen Zechstein mit an
schlieBendem Anhydrit uberlagert. Hier scheint 
eine Transgression des oberen Zechsteins vor
zuliegen. 

Nach allen Beobachtungen nimmt die Mach
tigkeitsentwicklung des sich ebenso wie der 
Buntsandstein nach NW und NO ausdehnenden 
Zechsteins nordlich der Lippe in nordnordwest
licher und nordnordostlicher Richtung zu. 

So liegt in der Bohrung Vreden der Zechstein in 
einer Machtigkeit von 269 m vor, ohne daB das Liegende 
erreicht ware. 

Abb. 441. Anhydrit mit Gipssternen aus dem Zechstein 
der Bohrung Rossenray. S.W.B. 

Ais Beispiel fur die Ausbildung des rechtsrheinischen Zechsteins im einzelnen verweise 
ich auf die Profile einiger von KRUSCH und BARTLING untersuchten Bohrungen (Trier lO 
und Trier 13) sowie der von mir bearbeiteten Bohrungen (Freudenberg 14 und Trier 12): 

von bis 
m 

757,5-780,5 

780,5-783,5 

783,5-786,0 
786,0-787,0 

- - -
787,0-789,0 
789,0-791,5 
791,5-793,0 

von bis 
m 

770,7-775,8 
775,8-782,0 
782,0--794,0 
794,0-798,0 

798,0--864,0 

864,0-867,0 
867,0--867,95 

von bis 
m 

995 -1004,20 
1004,20--1005,40 
1005,40--1018,00 

1018,00-1057,20 

1057,20--1063,50 
1063,50--1065,00 

Tabelle 26. Bohrung Trier 10 (bei Freudenberg). 

23 Oberer Zechstein I Anhydrit, mit roten Letten und brockligem 

I Mergelschiefer wechsellagernd 
Stinkdolomit 3 

2,5 Massiger blaugrauer Kalk mit Kalkspatdrusen Mittlerer Zechstein 

I 1,0 Rauchwacke I 
---2-',-0--I-H-e-ll-gr-au-e-r-M-er-g-e~hief~r (mit -Bry~~;n) 

I 2,5 Sandiger Mergelschiefer (mit Acanthocladia) I 
1,5 Kupferschiefer 

Unterer Zechstein 

Tabelle 27. Bohrung Trier 13 (ostli ch Scherm beck). 

I Mach:gkeit I 
I 

5,1 Anhydrit (zum Teil rot gefarbt!) Oberer Zechstein 
6,2 Stinkdolomit 

12,0 Kompakter Anhydrit 
4,0 Anhydritbrekzie 

-- --_ .. ,---
66,0 Hellblauer Anhy~ri~ ___ _ _ Mittlerer Zechstein _ .. _ . __ . . _ --

I 
3,0 Helle sandige Mergelschiefer 

I 
Unterer Zechstein 

0,95 Kupferschiefer : 

Tabelle 28. Bohrung Freudenb erg 14. 

I Mac~gkeit I 

9,20 Blaugrauer Ton mit Anhydrit Oberer Zechstein 
1,20 Anhydrit 

12,60 Stinkdolomit 
~-- -- _._-- -_ . . 

39,20 Kompakter Anhydrit Mittlerer Zechstein 
- --- .. .. --. - - -

6,30 Mergelschiefer Unterer Zechstein 
1,50 Kupferschieferaquivalent 
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von bis 
m 

Tabelle 29. Bohrung Trier 

I Machtigkeit I 
m I 

962 - 970 I 8 I 
970 - 975 5 

12 (nordlich Scherm beck). 

Oberer Zechstein 

975 - 990 15 
~~9~9_0 _-=_9_9_7 __ I 7 

997 -1103,5 106,5 

Anhydrit mit Letten 
Gelbbrauner Stinkdolomit 

Dichter graublauer Anhydrit 
Anhydritkonglomerat (Salzhorizont) 

Kompakter Anhydrit mit Zwischenlagen 
Konglomeratischer Anhydrit 

Mittlerer Zechstein 
1103,5-1104,0 0,5 

1104,0-1104,5 
1104,5-1105,0 

0,5 
0,5 

Dolomit 
Kupferschieferaquivalent 

Unterer Zechstein 

Zur Gewinnung eines Gesamtbildes der Zechsteinausbildung im Niederrheingebiet 
und seiner Stellung zum Profil in Mitteldeutschland lasse ich eine Gegeniiberstellung 
des Normalprofils des Niederrheinischen Beckens sowie des Hessisch-Thiiringi
schen Beckens (s. Tabelle 30) nach der Ansicht FULDAS (1935) folgen. 

I 
I 
I 

Oberes jiingeres 
SJ-lzgebirge 

-~-

Mittleres jiingeres 
Salzgebirge 

Unteres jiingeres 
Oberer Salzgebirge 
Zech-
stein 

I 
I 

I Alteres Salzge birge 

I 
Mittlerer Zechstein 

Untercr Zechstcm 

Tabelle 30. 

I. .. i Machtig-I 

I 
Becken 

m (rund) I 
I Nlcderrhelnlsches I keit 

I -

Obere Zechsteinletten 

Anhydrit 
Plattendolomit 

Untere Zechsteinletten 
Anhydrit 

Braunroter Salzton 

Oberes alteres Steinsalz 

Mittleres alteres Stein-
salz (mit Carnallit 

und Hartsalzflozen) 

Unteres alteres Steinsalz 
-

Anhydrit 

Zechsteinkalk 
Kupferschiefer 

Zechsteinkonglomera t 

i 
25 

3 
6 

13 
8 

10 

200m 
im 

Durch-
schnitt 

10 

7 
2 
1 

I 

Becken (Werra-Typus) 
m (rund) 

: Machtig
Hcssisch-Thiiringisches I keit 

-

Obere Zechsteinletten 

-
Plattendolomit 

Untere Zechsteinletten 
J iingeres Steinsalz (ohne Kalisalz) 

Anhydrit 
Braunroter Salzton 

Oberes alteres Steinsalz 
o beres Kalilager 

(Floz Hessen) 
Mittleres alteres Steinsalz 

Unteres Kalilager 
(Floz Thiiringen) 

Unteres alteres Steinsalz 

Anhydritknotenschiefer 

Zechsteinkalk 
Kupferschiefer 

Zechsteinkonglomerat 

'" ;::l 

~ 
~ 
'"' '"' CD 

r:: 

t 

I 

I 

I 

t 

5 

30 
5 

10 
10 

100 

3 
60 

4 
80 

8 

4 
0,3 
2 

Auf Grund dieser Gegeniiberstellung ist eine Ubereinstimmung in der Ausbildung 
der gesamten Zechsteinablagerung des Niederrheingebietes mit der des Werragebietes 
im groBen und ganzen nicht zu verkennen. Trotzdem ist das Profil der niederrheinischen 
Salzablagerung so wesentlich von der Salzfolge an der Werra verschieden, daB es sich 
hier um einen besonderen Salztyp handeln dtirfte. Dieser Unterschied kommt vorwiegend 
darin zum Ausdruck, daB im Niederrheingebiet eine Reihe im Salz eingelagerter, meist 
weniger illachtiger Kalisalzbanke entwickelt ist, wahrend im Werragebiete nur zwei, 
durch ein machtiges Salzlager getrennte, gut ausgebildete Kalisalzfloze in Erscheinung 
treten. Die Ahnlichkeit des niederrheinischen Profils mit der Ausbildung des "Haupt
saIzes" in Thtiringen (Werra-Serie SCHLUTERs) liegt unter anderem darin, daB in beiden 
Profilen das jiingere Kalisalz (tiber der alteren Salzfolge) fehlt und weiter darin, daB 
auch die Kalisalze des Niederrheingebietes inmitten des alteren Steinsalzes eingelagert 
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sind. Schliemich kehrt sowohl im Niederrheingebiet als auch in der gesamten nord
lichen und nordostlichen Randzone der kennzeichnende "Plattendolomit" des Werra
gebietes im oberen Zechstein wieder. 

Jedenfalls entspricht das niederrheinische Salzprofil der alteren Salzfolge dem des 
mitteldeu.tschen Profils und gehort damit zum 0 beren Zechstein in dem Sinne, daB 
das jungere Steinsalz (mit Kalisalzen) nicht vorhanden ist. Moglicherweise ist jedoch 
das jungere Steinsalz doch zur Ablagerung gekommen, aber durch posthume Auslaugung 
wieder zerstort worden. 

Folgt man dagegen der Auffassung von SCHLUTER und HEIDORN (1931/32), so entspricht das Hauptsalz
lager des Niederrheins ebenso wie die Salzfolge des Werragebietes dem mittleren und nicht dem oberen 
Zechstein. DemgemaB ware der untere Teil der Salzfolge des Niederrheins (unteres und mittleres alteres 
Steinsalz) in den mittleren, und der hiihere Teil (oberes alteres Steinsalz) in den oberen Zechstein zu stellen. 
Nach ihrer Ansicht wiirde etwa wie folgt zu parallelisieren sein: 

Ta belle 31. 

Niederrheinge biet m Werrage biet 
I 

m 

Obere Letten mit Gips 30--40 Obere Letten mit Gips 10-20 

Plattendolomit 7 Plattendolomit i ___ !5-25 __ 
------~ 

Oberer Untere Letten mit Anhydrit und 30 Untere Letten Zechstein Gips 35-65 

Steinsalz (StaBfurt-Serie) 40 Steinsalz (StaBfurt-Serie) -
-----

Anhydrit - Anhydrit -
-----

Steinsalz mit mehreren Kali- 90-100 Steinsalz mit zwei Kalilagern 200-300 
Mittlerer salzlagern (Werra-Serie) (Werra-Serie) 

Zechstein 

I 
Anhydrit und Dolomit 10-15 Anhydrit,knotenschiefer und 

Anhydrit 

I 

-

1- ---

Unterer I Unterer Zechstein - I Unterer Zechstein Zechstein -
I 

Die Altersverhaltnisse beider Bezirke sind aber bisher noch nicht genugend geklart, 
um mit unbedingter Sicherheit die stratigraphische Stellung der Salz- und Kalisalz
lagerstatte des Niederrheingebietes festzulegen. 

3. Znr PaUiogeographie und Genese des Salzes. 
Wie schon bei der allgemeinen Entstehungsgeschichte der Zechsteinablagerungen 

kurz dargelegt worden ist, entspricht die heutige Verbreitung des Zechsteins im Industrie
bezirk langs der Linie Mors, Hamborn, Gladbeck, Dorsten nicht den Grenzen des Meeres 
zur Zechsteinzeit. Wahrscheinlich ging das Meer noch uber den Nordrand des variszi
schen Gebirges hinaus (s. Abb. 442), so daB nur der Kern des variszischen Gebirges von 
Zechstein frei blieb. Infolge der spater einsetzenden Einebnungsvorgange sind aber die 
weiter sudlich reichenden ursprunglichen Ablagerungen des Zechsteins innerhalb des 
Munsterschen Beckens bis zu ihrer heutigen Begrenzung wieder abgetragen worden. 

Fur die ehemals weit groBere Ausdehnung des Zechsteins im Becken von Munster 
spricht unter anderem auch das Vorkommen des schon mehrfach erwahnten "Mendener 
Konglomerats", das ich wegen seiner Beschaffenheit und seiner mehr als groBen Ahnlich
keit mit dem Konglomerat der Zeche Wehofen in den unteren Zechstein stellen mochte. 
In Ubereinstimmung mit dieser Ansicht steht, daB ich noch ein weiteres, sehr bemerkens
wertes Vorkommen als "Zechstein" deuten konnte. In einer unter Tage im Steinkohlen
gebirge der ehemaligen Zeche Unna (ostlich von Unna) durchfahrenen Verwerfungsspalte 
wurde vor langen Jahren ein verkieselter Kalkblock gefunden, der seinerzeit von BART
LING und mir untersucht und als Zechstein angesprochen wurde. Sein Vorkommen in 
der Spalte kann nicht anders als auf Einbruch uberlagernden Zechsteins in die Kluft 
gedeutet werden. 
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Schwer zu sagen ist natiirlich, wie weit sich das Meer in der unteren Zechsteinzeit 
nach S erstreckt hat. Nach unserer Kenntnis von der Verbreitung der einzelnen Stufen 
des Zechsteins ist anzunehmen, daB auch im lndustriegebiet die Ausdehnung des Zech
steinmeeres zur untersten Zechsteinzeit am groBten war (s. Abb. 442), wenngleich nicht 
bestritten werden soll, daB sich infolge von Transgressionsvorgangen an seinem Rande auch 
jiingere Zechsteinschichten unter Diskordanz tiber altere, bzw. unmittelbar auf die in 
Graben und Horste zerrissenen Ablagerungen des Grundgebirges legten. Sicherlich sind 
jedoch die hoheren salinaren Schichten an diesen Transgressionen nicht mehr beteiligt. 
lnfolge fortschreitender Verdunstung engten sich die Grenzen des Meeres immer mehr ein, 
das schlieBlich auf die relativ tiefstgelegenen Teile in Form mehrerer Einzelsalzseen 

(Salzpfannen) beschrankt blieb. In 
diesen sammelten sich die mit den 
leichtloslichen Kalisalzen gesattigten 
Restlaugen, bis zum SchluB die Kali
salze auskristallisierten. Vom Meere 
zur Zeit der Salzausscheidung fast 
vollig getrennt, hatte jeder dieser 
Salzseen nunmehr sein eigenes Schick
sal (s. Abb. 442). So erklart es sich, 
daB alle diese Salzablagerungsge
biete, darunter auch das Werra
gebiet und der niederrheinische Be
zirk, ihr besonderes Normalprofil be
sitzen, das sich nicht ohne weiteres 
mit dem Profil der anderen Haupt
salzgebiete vergleichen laBt. Fiir die 
Lage des niederrheinisch-westfali
schen Zechsteingebietes ist beacht
lich, daB es in der Hauptsache auf 
den Rheintalgraben im weiteren Abb.442. Die Ausdehnung des deutschen Zechsteinmeeres und seiner 

Saizabiagerungen. U mgez. nach STILLE. 

dessen innerstem Teile es auch am weitesten 
fast um denselben Depressionsraum, in den 
vordrang. 

Sinne beschrankt geblieben ist, in 
nach S vorstoBt. Es handelt sich hier 
spater auch das Tertiarmeer nach S 

Von den genetischen Verhaltnissen der niederrheinischen Salzablagerungen im ein
zelnen laBt sich mangels Vorliegen ausreichender bergbaulicher Aufschliisse und ein
gehender Untersuchungen noch kein abschlieBendes Bild gewinnen. 1m groBen und ganzen 
diirften die Vorgange, die zur Ablagerung des Salzes am Niederrhein gefiihrt haben, 
denen der anderen Salzgebiete entsprechen. Wie tiberall, haben sich auch hier im alteren 
Zechstein zunachst mechanisch gebildete, klastische Gesteine niedergeschlagen. Erst 
gegen Ende des unteren Zechsteins kamen infolge vollstandigen Wechsels der Ablagerungs
bedingungen vorwiegend chemische Sedimente (salinare Gesteine) zum Absatz. Sie 
verraten ihre Bildung in einem flachen, sich stan dig senkenden Becken, das freilich 
eine Zeitlang yom offenen Meere abgetrennt blieb. Die Bildung der Salze ist der be
kannten Regel gefolgt, nach der sich zuerst die schwer loslichen Salze ausscheiden, und 
zwar Dolomit, darauf Anhydrit (der auch hier die Basis der salinaren Schichten bildet) 
und dann erst Steinsalz und Kalisalz. Die am Niederrhein vorhandene Wechsellagerung 
von Steinsalz- und Kalisalzbanken deutet darauf hin, daB das abgeschlossene Becken 
wahrend der Zeit der Salzbildung immer wieder Verbindung mit dem offenen Ozean hatte. 
Andererseits spricht das vollige Fehlen der im mitteldeutschen Salzprofil vorhandenen 
jiingeren Kalisalzfolge im Niederrheingebiet dafiir, daB in der jiingsten Zeit der Salz
bildung eine Abschniirung des Beckens yom offenen Ozean nicht mehr bestanden hat. 

Nach beendeter Salzausscheidung griffen wieder andere Sedimentationsbedingungen 
Platz. Lehrt doch der charakteristische Wechsel von Salzton, Anhydrit und Letten in 
der Zone der unteren und oberen Letten, daB wir es hier mit wiederholten Oszillationen 
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des Meeres zu tun hatten. Inwieweit im ubrigen die primare Salzablagerung in spaterer 
Zeit weitere Umbildungen erfahren hat, soIl hier nicht weiter erortert werden. 

FLIEGEL und WUNSTORF sind dagegen der Ansicht, daB es sich in dem Salzlager nicht wie in Mittel
deutschland um eine prim are Ausscheidung, sondern um eine deszendente Bildung, d. h. um cine umge
lagerte Salzfolge handelt, die sich durch Ausscheidung aus den eintrocknenden, aus der Zerstiirung eines echten 
ozeanischen Salzlagers stammenden Laugen in einem aus prapermischen Graben und Horsten bestehenden 
Tiefgebiet gebildet habe. 

1m AnschluB an meine Darstellung sei noch kurz angefiihrt, daB FULDA (1931/35) iiber Bildungsraum 
und Eindunstungsvorgang bei der Entstehung eines primaren Salzlagers neue Vorstellungen geauBert hat. 
Gegeniiber der alten Grundvorstellung von OCHSENIUS (1877), der von einem durch eine Barre vom Meere ge
trennten Meeresbusen mit spiegelgleichem Wasserstande ausgeht, nimmt Fulda als Bildungsraum eine kontinen
tale, unter den Meeresspiegel herabreichende Depression an, etwa nach dem Beispiel des Assalsees im Somali
lande. Bei starker Eindunstung des unterirdisch in Form eines Grundwasserstroms durch die durchlassigen 
Gesteinsschichten dem Becken zuflieBenden Meereswassers kann sich in einem sol chen Gebiet ein Salzsee 
bilden, aus dem sich dann das Steinsalz sowie die Kali- und Magnesiasalze unter Wirkung eines Wiistenklimas 
ausscheiden. Voraussetzung ist ein isostatisch absinkender, geosynklinaler Raum. FULDA ist weiter der 
Ansicht, daB die friihere Auffassung der Salze als "marine" Bildungen dahin abzuandern ist, daB die Salz
substanz zwar mariner Herkunft ist, daB dagegen das Salz, dessen Ablagerung sich in einer kontinentalen 
Senke vollzog, als "kontinentale" Bildung zu betrachten ist. Neuerdings zieht FULDA (1938) zur Deutung 
die GroBflutentheorie von WILFARTH heran. 

C. Buntsandstein. 
Mit Ausnahme weniger Stellen, so an der hollandischen Grenze und am Ostrande des 

Rheinischen Schiefergebirges, gehen Schichten der Trias im engeren Industriebezirk 
nicht zutage aus. Dagegen ist die Trias im Untergrunde des weiteren Rheintalgrabens 
weit verbreitet. Hier ist sie durch zahlreiche Bohrungen und durch eine Reihe von 
Schachten gut erschlossen worden (s. Abb. 425). 

Von den verschiedenen Stufen der Trias (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper) 
spielt fur das niederrheinische Gebiet lediglich die alteste Formation, der Buntsand
stein, eine Rolle. Nur er ist in groBerer Verbreitung und stellenweise mit hoher Machtig
keit nachgewiesen, wahrend Muschelkalk und Kcuper (Rhat) auf vereinzelte Graben
gebiete des nordwestlichen Teiles des Bezirkes beschrankt sind. Die unterirdische Ver
breitung des Buntsandsteins im Bezirk deckt sich einigermaBen mit der Ausdehnung 
des Zechsteins, aus dem er sich in gleichformiger Uberlagerung meist ohne scharfe Grenze 
entwickelt. Wie beim Zechstein hat auch beim Buntsandstein des Bezirkes eine nordliche 
Grenze noch nicht erkannt werden konnen. 

Von gewisser Bedeutung fur die Frage des Ablagerungsgebietes des Buntsandsteins 
ist der Umstand, daB auch auBerhalb des geschlossenen Verbreitungsraumes schon seit 
langer Zeit "rote Schichten" von verschiedenen Punkten bekannt geworden sind. Da 
diese alten Vorkommen aber keine genugende Untersuchung erfahren haben, und daher 
tiber ihre SteHung noch nichts mit Sicherheit gesagt werden kann, konnen aus diesen 
Angaben keine sicheren Schlusse gezogen werden. Wahrscheinlich liegen in diesen Vor
kommen nichts anderes als rotgefarbte Oberflachenschichten des Steinkohlengebirges vor. 

Zu diesen fraglichen Vorkommen gehoren Z. B. die in den alten Bohrregistern der Bohrfirmen als "Keuper", 
"roter Keuperton", "Keupersandstein", "rotes Gebirge", "Rotliegendes" und unter ahnlichen Bezeichnungen 
angefiihrten Schichten von Lenklar (zwischen Werne und Liinen), von Kirchdinker und manchen anderen 
Punkten. Unter anderem sollen auch auf der Schachtanlage Grimberg (Zeche Monopol) rotgefarbte Gesteine 
mit einem aus der Wettersohle ins Deckgebirge vorgetriebenen Aufbruch angefahren worden sein. Da in 
fast allen diesen Gesteinsvorkommen Pflanzenreste des Karbons nachgewiesen werden konnten, muB die 
friihere Ansicht, daB es sich hier um "Rotliegendes" handelt, zuriickgewiesen werden. 

Weit bekannter sind die gekritzten Gerolle und geschrammten Flachen roten Sand steins auf Zeche 
PreuBen II, die noch von MULLER und von VAN W ATERSCHOOT als Belege fUr eine permische Eiszeit angesehen 
wurden. Nach der Ansicht von KRUSCH, der ich mich auf Grund des mir vorliegenden, von LEO CREMER ge
sammeIten und im geologischen Institut der W.B. aufbewahrten Materials anschlieBe, liegt hier nur tekto
nisch beeinfluBtes, rot gefarbtes Karbon vor. 

1. Verbreitung. 
Durch die zahlreichen Bohrloch- und Schachtaufschlusse ist die Ausdehnung des 

Buntsandsteins ziemlich genau festgelegt worden. Wenn sie auch in etwa der Verbreitung 
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des unterlagernden Zechsteins entspricht, stoBt der Buntsandstein im allgemeinen in den 
Graben doch nicht so weit nach S vor wie der Zechstein (s. Abb. 425). 

Gleich diesem unterliegt auch der Buntsandstein in seiner Machtigkeit groBen Schwan
kungen. So nimmt er im allgemeinen nach N zu, wahrend er nach der Mitte des Miinster
schen Beckens schnell verkiimmert. Schon ostlich von Klein-Reken ist er nicht mehr 
vertreten (s. Tafel II). 

Urn nur einige Zahlen zu nennen, betragt die Maehtigkeit des Buntsandsteins links des Rheins in einer 
Bohrung bei Rheinberg 102 m, bei Borth 245 m und bei Wese1225 m, und reehts des Rheins bei Sehermbeck 
(Bohrung Trier 4) 234 m, bei Holzhausen 342 m und bei Vreden sogar 750 m. Nordlich der Lippe im Sallll
Salmschen Regalgebiet schwankt seine Machtigkeit zwischen 113,5 m (Trier 6) und rd. 656 m (Augustus 16). 

Wie beim Zechstein ist auch das Ablagerungsgebiet des Buntsandsteins (s. Abb. 425) 
von herzynisch gerichteten Querverwerfungen begrenzt und zerrissen, die zumeist mit 
denen des Steinkohlengebirges zusammenfaIlen. Da ihr Verwurf im Buntsandstein meist 
groBer als in der Kreide ist, miissen noch vor Ablagerung der Kreide starke Schollen
bewegungen eingetreten sein. 

2. Gliederung. 
Entsprechend der Ausbildung des Buntsandsteins in Mitteldeutschland setzt er sich 

auch am Niederrhein vorwiegend aus roten und griinen (durch Eisenoxyd gefarbten) 
sowie hellgelben bis weiBen Sandsteinen (und konglomeratischen Zonen) mit meist kalki
gem und seltener kieseligem Bindemittel, ferner aus Sandschiefer, roten und grauen 
Letten, Gips und Anhydritablagerungen zusammen. Die meist sehr kliiftigen Sandsteine 
entbehren stellenweise, wie z. B. links des Rheins, jedes Bindemittels und sind fast sandig 
entwickelt, so daB dann die Sandsteine schwimmsandahnliche Eigenschaften annehmen. 
Mangels eindeutiger palaontologischer Merkmale innerhalb der verschiedenen Stufen 
ist es manchmal schwierig, die bergbaulich angetroffenen Schichten mit Sicherheit ein
zustufen, zumal der niederrheinische Buntsandstein im Gegensatz zu dem siiddeutschen 
besonders fossilarm ist. Da die meisten Bohrungen den Buntsandstein nur stoBend 
durchsunken haben, ist das Kernmaterial verhaltnismaBig sehr bescheiden und zur strati
graphischen Ausdeutung des Gesamtprofils nicht ausreichend gewesen. 

Wahrscheinlich sind im Niederrheingebiet aIle drei Stufen, und zwar unterer, 
mittlerer und oberer Buntsandstein vertreten, wenngleich ein vollstandiges Bunt
sandsteinprofil nur ausnahmsweise aufgeschlossen gewesen sein diirfte. 

Da genaue Untersuchungen iiber die Einteilung des Buntsandsteins vorlaufig nur 
yom Buntsandstein des rechtsrheinischen Salm-Salmschen Regalbezirkes vorliegen, 
sei von diesem ausgegangen. Fiir den Salm-Salmschen Regalbezirk (nordlich der Lippe) 
stellte KRuseH (1909) folgende Gliederung des hier anscheinend nur unvollkommen aus
gebildeten Buntsandsteins auf, die aber auch fiir das gesamte Gebiet des NW einiger
maBen als Norm gelten diirfte: 

Gliederung 

Oberer Bunt
sandstein (Rot) 

Tabelle 32. 

Petrographische Ausbildung Bemerkungen I 

Vorwiegend rote, selten griine Letten mit I F"lIt h" f . f 1 1 
untergeordneten roten milden tonigen Sand- a hatU"lglimho ge I 

teO H" f' G' d A h d't h' h nac rag c er s men. au Iger IPS" un n y rl se lC . Abrasion der Hor-
ten. Mergel und Kalkb~nke selten. Letten- ste aus 

Anhydntzone . 
··-------i----------

Mittlerer Bunt
sandstein 

Unterer Bunt
sandstein 

Vorwiegend rote, haufig entfarbte milde 
Sandsteine mit untergeordneten roten oder 
griinen Lettensehichten, nach der Basis grob
kornig, seltener konglomeratiseh. Zone mil-

der Sandsteine 

Vorwiegend rote Letten mit zuriiektretenden, Fehlt oft auf den 
sehr milden roten tonigen Sandsteinen. Horsten 

Untere Lettenzone J 

Machtigkeit 
125-400m 

U rspriingliche 
Machtigkeiten 

schwanken auBer-
ordentlich wegen 
der Gebirgsbewe. 
gungen zur Bunt-

sandsteinzeit 
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Immerhin zeigt der Buntsandstein im niederrheinischen Hauptverbreitungs
ge biet eine etwas andere Ausbildung. Hier haben uns in erster Linie die Schachtauf
schliisse der Deutschen SoIvaywerke (s. Abb. 443), die den Buntsandstein mit rd. 250 m 
durchsanken, sowie der Pattberg-, Zweckel-, Moller- und Rheinbabenschachte gute 
Aufschliisse geliefert. Obwohl aber das Profil der Borthschachte wahrscheinlich aIle 
Stufen des Buntsandsteins umfaBt, ist es doch sehr schwierig, hier zu einer befriedigenden 
Gliederung zu gelangen. Fehlt es doch an leitenden Schichten, um die verschiedenen 
Profilaufschliisse des Buntsandsteins mit Sicherheit 
ihren Unterstufen zuzuweisen. 

Nach FLIEGEL und WUNSTORF (1910) scheint der Buntsand· 
stein des Niederrheins seiner petrographischen Ausbildung nach 
eine Zwischenstufe zwischen dem siidwestdeutschen und dem 
norddeutschen Buntsandstein einzunehmen. Jedenfalls sind die 
Gesteine des Niederrheins gegeniiber der Ausbildung des Bunt
sandsteins im Weserbergland im allgemeinen weicher, lettenreicher 
sowie feinkorniger und ahneln damit derjenigen von Osnabriick. 
tiber die einzelnen Stufen ist etwa folgendes zu sagen: 

a) Unterer Buntsandstein. 
Die hauptsachlich aus roten Sandsteinen mit ver

einzelten "Konglomeraten" bestehende Stufe des 
un teren Buntsandsteins diirfte im Industriebezirk 
nur untergeordnet zur Ausbildung gekommen sein. 
Moglicherweise gehort die durch Konglomeratlagen 
ausgezeichnete untere, sandige Zone des Buntsand
steins auf den Mollerschachten bzw. auf den Patt
bergschachten zur untersten Stufe. Jedenfalls ist die 
Machtigkeit des unteren Buntsandsteins, falls er ent
wickelt sein soUte, nicht sehr groB. Hochstwahrschein
Iich ist der untere Buntsandstein infolge besonderer 
tektonischer Ereignisse in Verbindung mit Abrasions
vorgangen in NW des Gebietes nur auf kleine Graben-

b· b h k A f d Z h . h f hI Abb. 443. Die Ausbildung des Buntsandsteins ge lete esc ran t. u en ec steIn orsten e t er im Schacht Borth. Nach Zechenprofilen. 

anscheinend iiberhaupt vOllig. 1m iibrigen ist das 
fiir diese untere Stufe bezeichnende Auftreten von "Rogensteinen" (Oolithbildungen) 
im Niederrheingebiet nicht festgestellt worden, wahrend die Rogensteine weiter nordlich 
sowohl in den Bohrungen bei Winterswijk und Buurse als auch in den alten Bohrungen 
Salzreich 2 und 1 (bei Ochtrup) sowie in den Bohrungen RB 49 und RB 227 des Jahres 
1936/37 in mehreren Lagen im unteren Buntsandstein beobachtet wurden. Besonders 
gut aufgeschlossen sind sie in den Fischgraben von Schulte-Hessing nordlich Oding. 
Verglichen mit den Vorkommen in Mitteldeutschland, muB in diesen Rogensteinhori
zonten die obere Zone des unteren Buntsandsteins vorliegen. 

b) Mittlerer Buntsandstein. 
Von groBerer Bedeutung ist der meist machtigere mittlere Buntsandstein, 

der vielfach mit dem 0 beren zusammen vorkommt. Der aus einer bis zu mehrere 100 m 
machtigen Schichtenfolge (bis 500 m) teils heUroter, teils weiB und griinlich gefarbter, 
glimmerarmer Sandsteine bestehende mittlere Buntsandstein fiihrt untergeordnet auch 
geringmachtige Ton- und Lettenschichten. Da das tonige bis kalkige Bindemittel dieser 
Sandsteine meist nur schwach ausgebildet ist, haben die haufig kliiftigen Sandsteine 
vielfach eine sehr miirbe Beschaffenheit. Dabei sind sie fast durchweg stark wasser
fiihrend. Je nach der petrographischen Beschaffenheit des Gesteins liegen entweder 
"Kluftwasser-" oder "Schwimmsandhorizonte" vor. Daher haben die Sandsteine dem 
Schachtabteufen stellenweise, wie auf den Schachten der Deutschen Solvay-Gesell
schaft und den Pattbergschachten, auBerordentliche Schwierigkeiten bereitet. Hierbei 
haben sich die bisweilen auftretenden Letteneinlagerungen fiir das Schachtabteufen 
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als sehr wichtig erwiesen, weil sie bei geniigender Machtigkeit wasserabschlieBend 
sein konnen. Neben der milden BeschaHenheit der Sandsteine sind fiir den Buntsand
stein des Niederrheins auch die zahlreichen "Gerollagen" (Konglomeratzonen) bezeich
nend, die anscheinend vorwiegend die Basis des mittleren Bunten bevorzugen. Man 
darf sie jedoch ihrer stratigraphischen Lage nach nicht ohne weiteres mit den aus Siid
deutschland bekannten, machtigen Konglomeratzonen vergleichen. 

Auf Schacht Borth I wurden allein s€chs Konglomeratlagen von 0,05-0,20 m Machtigkeit in ganz verschie
denen Abstanden voneinander beobachtet. Nach allen Feststellungen scheint ganz allgemein die Grobkornig
keit der Konglomerate entsprechend ihrer Bildungsgeschichte von S nach N abzunehmen. Nordlich der Lippe 
sind namlich nach KRuseR und BARTLING Konglomeratlagen nur selten beobachtet worden. An der Zu
sammensetzung der Bestandteile der Konglomerate beteiligen sich neben Quarzgerollen und Sandsteinbrocken 
bei kalkigem Bindemittel auch sehr mannigfaltige Gerolle aus dem Zechstein. Die teils runden, teils kanten
gerundeten Gerolle haben bald Taubenei-, bald FaustgroBe. Merkmale, die eine genauere Horizontbestimmung 
gestatten konnten, wie Chirotheriumfahrten, tierische oder pflanzliche Reste, Steinsalzpseudomorphosen 
u. a. sind meines Wissens nicht beobachtet worden. Dagegen finden sich sehr haufig die stratigraphisch 
charakterlosen "Wellenfurchen" und "Tongallen". 

c) Oberer Buntsandstein (Rot). 
Zwischen dem mittleren und dem nun folgenden oberen Buntsandstein be

stehen wieder keine ausgepragten Grenzen, zumal das fiir Siiddeutschland so kennzeich
nende Hauptkonglomerat nicht zur Ausbildung gekommen ist. Jedenfalls spricht das Auf
treten von Gips und Anhydritschichten im hangenden Teil des Buntsandsteins fiir dessen 
obere Zone. Vielfach fehlen infolge von Einebnungsvorgangen vor der Kreide- und Tertiar
zeit yom oberen Buntsandstein die hangendsten Zonen. So gerieten Bohrungen im Salm
Salmschen Gebiete nach DurchstoBen der Kreide nicht selten unmittelbar in den mitt
leren Buntsandstein. Am Niederrhein besteht der geringmachtige 0 b e re Bunts and
stein (Rot) vorwiegend aus dickbankigen, meist intensiv rot, stellenweise auch grau 
oder griinlich gefarbten Sandsteinen. Die seltener auftretenden, tonigen Lettenschichten 
sind auf seinen liegenden Teil beschrankt, der schon dem mittleren Bunten angehoren 
diirfte. 

An Tierresten sind hier Myophoria vulgaris und Lingula sp., an Pflanzen nur schlecht erhaltene Reste 
von Voltzia heterophylla BRONGN. nachgewiesen worden. 

Das Bindemittel der Sandsteine ist ± kalkig. Dementsprechend zerfallen die Gesteine auf der Halde 
schon nach kurzem Lagern an der Luft vollig zu losem Sand. Wegen seiner miirben Beschaffenheit kann der 
Sandstein beim Schachtabteufen sogar ohne SchieBen hereingewonnen werden. Nach dem Hangenden zu 
finden sich stellenweise geflaserte Kalkmergel, wie z. B. in der Bohrung Alfred (Schwarze Erde) 14, mit M yo
phoria vulgaris, Oorbula sp. und Lingula sp. 

Stellenweise sind auch Letten- mit Kalkschichten entwickelt. Dadurch ahnelt dieses 
Profil dem Steinmergelkeuper. Es stellen sich ferner "salinische" Ablagerungen, ins
besondere Gips bzw. Anhydrit ein, durch die der obere Buntsandstein fester und wasser
tragend wird. Letztere diirften das letzte Abklingen der marinen Verhaltnisse zur Zech
steinzeit bedeuten. Jedoch sind richtige Salzablagerungen, wie sie z. B. bei Bentheim 
(mit rd. 100 m), bei Boekelo (mit rd. 60 m) und bei Vreden (mit rd. 25 m) festgestellt 
wurden, und die wieder auf Meeresiiberflutungen hinweisen, in diesem Horizont am 
Niederrhein nicht beobachtet worden. 

Bergbaulich von Bedeutung ist eine rd. 20 m machtige gipsfiihrende Schicht, die 
im Schacht I der Deutschen Solvaywerke bei 320-340 m angetroffen wurde und wegen 
ihrer Niveaubestandigkeit und ihrer wasserstauenden Eigenschaft fiir den Bergbau niitz
lich war. 

Uber die Ausbildung des Buntsandsteins in einzelnen Aufschliissen mogen die nach
stehend mitgeteilten Ergebnisse verschiedener Sonderuntersuchungen unterrichten. 

Nach MiDDELSCRULTE liegt auf Zeche Gladbeck (Mollerschachte) gleichformig iiber der Zechstein
formation zunachst eine 12-19 m machtige "Konglomeratzone", die sich aus einzelnen Sandsteinbanken 
und dazwischen gelagerten, lockeren Konglomeraten aufbaut. Der Sandstein ist hier hell, fast weiB, sehr fein
kornig und miirbe, mit einem Bindemittel aus weiBem, weichem Ton. Am Aufbau der Konglomerate nehmen 
die verschiedenartigsten Gerolle aus der Zechsteinformation teil, und zwar Anhydrit, dolomitischer Kalk, 
grauer Stinkkalk, hellgrauer bis gelber zelliger Stinkdolomit, poroser und dichter Dolomit von dunkier und 
heller Farbung, eingebettet in ein Bindemittel aus hellgrauen, sandigen Letten. Die GroBe der oft nur schwach 
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kantengerundeten Gerolle ist sehr verschieden. Sind die harten Dolomitgerolle bisweilen so groB, daB sie nicht 
in den Abteufkubel geladen werden konnen, sondern yorhcr auf der Schachtsohle zersprengt werden mussen, 
so erreichen andere Gesteine nur 
NuBgroBe. Ta belle 33. 

Auf diese als unterer Bunt· 
sandstein anzusprechende Zone 
folgt eine Schichtengruppe von 
machtigen, dunkelroten, sehrfein· 
kornigen. glimmerreichen Sand. 
steinbanken und schwacheren, 

I 

! 

.Mollerschachte 
(Gladbeck IjIl) 

Teufe_(m) __ , Machtig. 
von bis i keit m 

Rheinbabenschachte 
(Gladbeck III) 

Teufe (m) 

von bis 
Machtig. 
keit m 

i 
ebenfalls rot gefarbten Tonschich· _M_it_t.l_e_re_Z_o_n_e_._

I
. __ 2. 99. _-4 ... 1.7_. 

ten in Wechsellagerung. Eine __ 
llS 271-300 29 

Analyse des Sandsteins ergibt Untere Zone. 417-436 19 300-312 12 
2% Eisen, 70% Kieselsaure und 
rd. 26% Tonerde. Sehr haufig fiihren diese Sandsteine auf den Schichtflachen die aus Mitteldeutschland 
bekannten "Wellenfurchen", wie sie im mittleren Buntsandstein haufig sind. Beide Abteilungen des Bunt· 
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Abb.444. Profil durch den Buntsandstein und 
Zechstein des Schachtes I der Zeche Zweckel. 

Xach eigener Aufnahllle. 

sandsteins erweisen sich als sehr arm an fossilen Resten. 
Uber die Machtigkeit dieser Schichten in den fruheren Glad· 

beckschachten gibt obige Zusammenstellung (s. Tabelle 33) 
Auskunft. 

Von der Norm etwas abweichend erweist sich die Ausbildung des 
Buntsandsteins auf Zeche Z we ckel IjIL Nach meiner Untersuchung 
der Schichten beim Abteufen der Schachte besteht der hier rd. 34 m 
machtige Horizont (s. Abb. 444), wie ublich, fast vorwiegend aus 
einem milden, feinkornigen Sandstein, der von 334 bis 341 m rotlich 
gefarbt ist. Von hier ab bis zur Basis (bei 36S m) hat der Sandstein 
eine braungelbe Farbe. Auffallend ist das aus Mitteldeutschland wohl· 
bekannte, meines Wissens noch in keinem AufschluB des niederrhei. 
nischen Buntsandsteins beobachtete Auftreten von "Sands tein. 
kugeln" (s. Abb.445). Die faust· bis kindskopfgroBen Gebilde liegen 

Abb.445. Kugelige Sandsteinabsonderungen illl Buntsandstein d~r Zcche 
Zweckel. S.W.B. 

an zwei Stellen (bei 337 und 339 m), wo sie in mehreren Reihen ungleichmaBig ubereinander vorkommen. Die 
in den Kugeln erkennbare Schichtung verlauft parallel mit der Schichtung des einbettenden Sandsteins. 
Danach handelt es sich urn an Ort und Stelle entstandene Bildungen, denen das ursprungliche karbonatische 
Bindemittel heute groBtenteils wieder entfuhrt ist. Die maBigfesten Vollkugeln sind bisweilen schalig auf· 
gebaut, gelegentlich auch nicht vollig rund, sondern mit ± tiefen, aquatorialen Einschnurungsringen versehen. 

Das Vorkommen derartiger Kugeln im Buntsandstein ist dadurch von besonderem Interesse, weil sie 
in Deutschland fast stets an den gleichen stratigraphischen Horizont gebunden sind. So liegen die Kugel. 
horizonte Oberhessens, des Odenwaldes, der Pfalz, Thuringens und des Schwarzwaldes bei Heidelberg im 
obersten Teil des mittleren Buntsandsteins, und zwar fast durchweg dicht unterhalb des bekannten 
Hauptkonglomerats. 

Dementsprechend diirfte man auch den Kugelhorizont auf Zeche Zweckel 
als obersten Teil des mittleren Buntsandsteins ansprechen. 
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1m Salm-Salmschen Regalbezirk wird eine Gliederung des Buntsandsteins dadurch haufig sehr schwer, 
daB in manchen Bohrungen die Schichten des Buntsandsteins nicht mehr in der gewohnlichen Ausbildungs
weise erhalten sind und die Form einer "Riesenbrekzie" angenommen haben, die durch Zusammenbruch 
der hangenden Schichten iiber den ausgelaugten und fortgefiihrten Sal zen des oberen Zechsteins entstanden ist. 

Weitere Einzelheiten iiber den Buntsandstein ergeben sich aus den vielen Bohrungen rechts des Rheins, 
insbesondere im Regalbezirk von Salm-Salm. In einer Bohrung bei Schermbeck hatte der Buntsandstein 
eine Machtigkeit von 234m (562-796 m), gemessen bei einem Einfallwinkel von 24°. Sein liegendstes Schich
tenglied war als grauer Sandstein mit Konglomeraten entwickelt. 

AufschluB liber die Ausbildung der Konglomerate des Buntsandsteins haben unter anderem die Boh
rungen Holthausen 2 bei Spellen (mit einer Maehtigkeit von 30 m), Holthausen 3 in Vorde, Springsfeld 2 
bei Dorsten, Hiesfeld 16 (mit 3 m), Funke 5 (mit 8 m) und Frischgewagt 3 (mit 0,4 m) gegeben. 

Oberer Buntsandstein ist von G. MULLER in einem Bohrloch bei Wesel und in dem schon obenerwahnten 
Bohrloch bei Vreden nachgewiesen worden. 

Das Profil des Buntsandsteins in der Bohrung bei Wesel ist folgendes: 

Oberer Bunt
sandstein 

Mittlerer Bunt
sandstein 

Unterer Bunt
sandstein? 

54m 
5m 
3m 

42,5m 

43m 

7,5m 
40m 

260m 

19m 

Darunter folgt Zechstein. 

Blaue und rote Letten 
Harte, weiBe Kalkmergel 

Kalksteine, wechsellagernd mit roten Letten 
Sandige Kalke, kalkige Schiefer und helle Sandsteine mit Gipsknollen und 

Gipsadern 
Helle Mergel und Schiefertone mit Gipsadern, enthaltend Lingula tenuis

sima und M yophoria vulgaris 

Roter Ton mit Gipseinschliissen 
Rote, blauliche und griinliche Letten mit Gipsadern 

Rote Sandsteine und Tone, teilweise stark glimmerhaltig 

Rote und weiBe Sandsteine, an der Basis mit.Anhydrit und bunten Letten 
(bei 30-40° Einfallen) 

Die Zugehorigkeit der obersten versteinerungsfiihrenden Schichtenfolge zum Rot (oberer Buntsand
stein) ergibt sich aus dem Vorkommen von Lingula tenuis8ima und Myophoria vulgaris sowie aus der petro
graphischen Beschaffenheit der durchsunkenen Gesteine. 

Die schon erwahnte Bohrung bei Vreden hat gleichfalls das Rot durchsunken und ein Salzlager auf
geschlossen. 

MULLER (1902) gliedert hier das Profil des Buntsandsteins wie folgt: 

Oberer Bunt
sandstein 

Mittlerer Bunt
sandstein 

Unterer Bunt
sandstein 

2Il-392 m 
392-417 m 

Bunte Mergel, Letten mit Gipsschniiren 
Steinsalz mit 1,17 m machtiger Einlagerung von bunten Letten und Gips 

------1----

417-680m 

680-960m 

Hauptbuntsandstein mit bis zu 4 m machtigen, groben Sandsteinbanken 
und Lettenlagen 

Feinkorniger Buntsandstein mit Anhydrit, an der Basis grobkorniger 
Sandstein mit Anhydritlinsen 

---- -.--------.- --------------
Liegendes: Zech

stein 

Die Gesamtmachtigkeit des Buntsandsteins betragt Banach bei Vreden 749 m. 

D. Die Tektonik der Zechstein-Buntsandsteinablagerungen. 
1m Hinblick auf das Zusammenvorkommen beider Formationen im NW des Be

zirkes und das tektonisch gemeinsame Schicksal k6nnen hier beide Schichtengruppen 
gemeinsam behandelt werden. Wie schon weiter oben im einzelnen ausgefiihrt wurde, 
nehmen sowohl Zechstein als auch Buntsandstein nach N bzw. NW an Machtigkeit zu, 
so daB sie in der Linie Wesel-Raesfeld etwa 1000 m erreichen (s. Tafel III). Zum leich
teren Verstandnis der eigenartigen Tektonik dieses Schichtenpaketes sei zunachst auf die 
Unterflache bzw. Auflagerungsflache (d. h. die alte Karbonoberflache) verwiesen, deren 
Ausbildung auf Tafel VIII zur Darstellung gebracht ist. 

Die Tiefenschichtenlinien dieser Tafel lassen erkennen, daB die Machtigkeitszunahme 
der Zechstein-Triasschichten in Richtung von S nach N keine ganz gleichmi1Bige ist. 
Der Abstand der Isohypsenlinien voneinander, der am Siidrande ein verhaltnismaBig 
groBer ist, wird nach NW geringer, d. h. die Schichten wachsen in dieser Richtung immer 
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schneller an Machtigkeit an. Mit anderen Worten: die Schrag
stellung der Zechstein-Triasplatte ist im N erheblich groBer als im S. 
Daraus ergibt sich die Vorstellung, daB die Unterflache der Ge
samtablagerung eine gewisse Wolbung besitzt, worauf BRED DIN 
(1929) aufmerksam machte. Aus der Tafel VIII sieht man weiter, 
daB der im groBen und ganzen flach nach NW einfallende Zechstein
Triasblock ahnlich wie das Steinkohlengebirge selbst durch zahl
reiche, vorwiegend NW - SO verlaufende Spriinge in eine Reihe 
von Graben, Horsten und Staffeln zerlegt ist, die parallel zur Rich
tung der Schragstellung gerichtet sind. Profil Abb. 446 laBt die 
Verhaltnisse im einzelnen erkennen. 

Ihrem Einfallen nach NW entsprechend, springen die Schichten 
des Zechsteins und der Trias auf den Horsten nach N zuriick, 
wahrend sie in den Graben nach S vorstoBen. Da die diese 
Schichten einschlieBenden Querstorungen die sie iiberlagernde 
Kreide in weit geringerem MaBe und auch in einem anderen Sinne 
verworfen haben, muB die Zerstiickelung der alteren Zechstein
Triasschichten schon vor Ablagerung der Kreidedecke erfolgt sein. 

Eine genaue zeitliche Bestimmung dieses Vorganges ist mangels Vorliegen 
von Ablagerungen in diesem Gebiet, die jiinger als Buntsandstein und alter als 
Cenoman sind, nicht moglich. Doch ist anzunehmen, daB sowohl fUr die Kippung 
der Platte als auch fiir ihre Zerlegung in Schollen Auswirkungen der saxonischen 
Orogenese, und zwar der kimmerischen Phase STILLES (an der Wende Jura
Kreide), in Betracht kommen. 

Die Wirkung dieser kimmerischen Bruchphase ist nicht zu 
unterschatzen, weil Verwiirfe von 100- 200 m dieser Schichtenfolge 
keine seltenen Erscheinungen darstellen. Da im iibrigen fast aIle 
Storungen zur eingesunkenen Scholle einfallen, miissen die Briiche 
der Zechstein-Triasplatte auf Dehnung zuriickgefiihrt werden. 
Der Betrag dieser Dehnung ist von BRED DIN (1929) mit 500-800 m 
ermittelt worden, was einem Vom-Hundertsatz von P/2-21/2 ent
spricht. Durch Konstruktion einer Karte mit den Machtigkeits
verhaltnissen der Zechstein-Trias ablagerung hat BRED DIN (1929) die 
Sondertektonik dieser Schichtenplatte gut herausgebracht. Es sei 
deshalb auf seine Abb. 8 (Gliickauf Bd. 65, S. 1193) verwiesen. 

Was die Graben und Horste der kimmerischen Tektonik 
im einzelnen angeht, so sind rechts des Rheins (vgl. auch Tafel VI, 
Abb. 425 und Profil 446) zwei Haupthorstgebiete und vier 
Hauptgrabenzonen zu unterscheiden, die ich im wesentlichen 
schon auf meiner ersten tektonischen Karte des Steinkohlen
gebirges (1910) namentlich herausgehoben hatte. Es folgen im An
schluB an die Walsumer Staffel von W nach 0 aufeinander 
(vgl. Abb. 446) der Dinslakener Perm-Trias-Gra ben, der 
Lohberger Horst, der Konigshardter Perm-Trias-Graben 
und der Kirchhellener Perm-Trias-Graben. Dazu treten 
noch einige unbedeutendere Elemente, wie der Grafenwalder 
Perm-Trias-Horst und der Wulfener Perm-Trias-Horst. 
Beziiglich weiterer Einzelheiten sei auf meine Abb. 446 und die 
Ausfiihrungen BREDDINS (1929) verwiesen. 

Wahrend die Horste und Graben in ihrem siidlichen Teil dem 
Streichen der variszischen Spriinge entsprechen, drehen sie im 
nordlichen Teil gleich den Spriingen in die WNW - (herzynische) 
Richtung urn und bilden dann einen Ubergang zu der W - 0-
und WNW -Richtung der kimmerischen Achsen in dem im NW 
folgenden hollandisch-deutschen Grenzgebiet. Wie BREDDIN (1929) 
zuerst nachgewiesen hat, stehen die erwahnten Trias-Zechstein-

Kukuk, Geologie. 
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Horste und -Graben der kimmerischen (prakretazischen) Tektonik zu den Satteln (Horsten) 
und Mulden (bzw. Graben) der Kreideschichten der laramischen (postkretazischen) Tek
tonik in einer eigenartigenBeziehung. Durch Umkehr der Bewegungsvorgange (Zerrung 
wahrend der kimmerischen Phase und Pressung in der laramischen Phase der saxonischen 

Orogenese) ist im Verlaufe der verschiedenen Faltungsphasen 
._._._. . . _._...... auch eine Umbildung der tektonischen Elemente eingetreten 
:~~ereAiKreide·:· (s. Abb. 447). Wie Profil Abb. 446 veranschaulicht, sind durch 

Abb. 447. Dureh WecllSel von 
Zerrnng und Pressung hervorge· 
rufene widersinnige Bewegungen 
liings einer das Karbon und das 

Deekgebirge durehsetzenden 
Swrnng. Naeh BREDDIN. 

diese Umkehrtektonik aus Triasgraben Kreidesattel (bzw. 
Horste) und aus Triashorsten Kreidem ulden (bzw. Gra
ben) entstanden. Dabei haben sich die in der kimmerischen 
Bruchtektonik auftretenden Zerrsprunge in der Kreide
tektonik in Form von Uberschie bungen ausgewirkt 
(s. Abb.447). Diese Umkehr hat sich auch hinsichtlich der 
Neigung der Schollen und damit auch in bezug auf die 
Machtigkeit der auf ihnen abgelagerten Trias- und Kreide
schichten gezeigt, die daher fur die einzelnen Formationen 
nach derselben Richtung sehr verschieden sein kann. 

Wenn auch die Schichten des Buntsandsteins und Zech
steins innerhalb der Einzelschollen im allgemeinen recht regel

illaBig nach NW bzw. N einfallen, so sind ortlich auch Steilstellungen der Schichten zu 
beobachten, die jedoch nichts mit den obenerwahnten Falten der Kreide zu tun haben. 
Diese Erscheinungen sind entweder auf Schleppung zuruckzufuhren, oder haben ihre 
Ursache in der teilweisen oder volligen Auslaugung von Zechsteinsalzen oder auch 
von Rotsalzlagern. Das ist gewohnlich dann der Fall, wenn diese Steilstellungen schon 
im mittleren Buntsandstein oder im oberen kaum noch in Erscheinung treten. 

E. Die Schichten vom Alter des Muschelkalks 
his einschlie13lich Untere Kreide. 

Neben den zwischen Karbon und Kreide sich einschiebenden Ablagerungen des Zech
steins und Buntsandsteins sind noch weitere Deckgebirgsschichten vertreten, deren Aus
bildung und Verbreitung nun zu behandeln sein werden. Bei diesen fallt noch mehr als 
bei dem Zechstein und der unteren Trias das Fehlen vollstandiger Schichtenglieder in 
die Augen. Die hier bestehenden Formationslucken haben ihre Ursache jedoch nicht im 
Ausfall von Ablagerungen, sondern in wiederholten Abtragungsvorgangen nach der Bil
dung der betreffenden Schichten. Ihr Vorkommen beschrankt sich daher meist auf ± 
eng begrenzte und versenkte Grabengebiete. 

Bekanntlich hatte LEO CREMER auf Grund der damaligen AufSchlusse die Vermutung 
ausgesprochen, daB sowohl Zechstein und Trias als auch untere Kreide nach S 
bis weit uber den ParalIelkreis von Munster hinaus das Steinkohlengebirge in bedeutender 
Machtigkeit uberlagern wiirden. Das Ergebnis der seit dieser Zeit niedergebrachten 
neueren Bohrungen, insbesondere an der hollandischen Grenze, in den Thyssenfeldern 
Bowie sudlich von Munster und im NO in Richtung auf den Teutoburger Wald, hat frei
lich seine Ansicht uber die Verbreitung dieser Zwischenschichten nicht bestatigt. Wir 
mussen vielmehr diese Grenzlinie weit nach N verlegen, und zwar etwa nordlich der 
Linie Klein-Reken, Coesfeld und Iburg (s. Tafel II). 

Aus den genannten Bohrungen geht hervor, daB hier Ablagerungen des Muschel
kalks, Keupers, Juras und der unteren Kreide vertreten sind, die allerdings 
am Aufbau des unmittelbaren Deckgebirges im Industriebezirk nur einen geringen Anteil 
haben. 

1. Muschelkalk und Keuper. 
Das Vorkommen des Muschelkalks und Keupers ist auf elmge Schollen im 

weiteren Rheintalgraben beschrankt geblieben. Von dem nicht sehr machtigen Muschel
kalk ist meist nur die untere Abteilung in der Form oolithischer Mergelschiefer erhalten. 
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Fossilfiihrend nachgewiesen wurde Muschelkalk von WUNSTORF in den Bohrungen bei 
Vissel (Wesel) und bei Geest. In der Ausbildung des "Wellenkalks" (unterer Muschel
kalk) ist er von 401-435 m durch KRUSCH (1913) in der Bohrung Alfred (Schwarze 
Erde) 14 (bei Raesfeld) festgestellt worden. Diese vermutlich in einer Grabenscholle 
stehende Bohrung zeigt die friiher nicht vermutete, groBere Ausdehnung des Muschel
kalks und anderer, noch jiingerer Schichten im Bereich des Miinsterschen Beckens. Weitere 
Vorkommen finden sich unter anderem in der bekannten Bohrung Vreden (von 166 bis 
206m), in der Bohrung Bentheim (von 542-704 m) sowie iiber Tage bei Oding (Schulte
Hessing), bei Alstatte (an der Haarmiihle) und bei Liinten. 1m iibrigen tritt Muschel
kalk fast lediglich auBerhalb des deutschen Gebietes, so bei Winterswijk, III der 
Bohrung Ratum (Holland), bei Buurse und anderen Stellen in Holland auf. 

Keuper (Rhat) ist nur von sehr wenigen Stellen bekannt geworden, wie III der 
Bohrung Schermbeck 2 (bei Dorsten) und bei Geest. 

Unter den durch MENTZEL (1903) aus der Bohrung Schermbeck gesammelten fossilen Resten fanden 
sich nach Bestimmungen der PreuB. Geol. Landesanstalt unter anderem Ophiolepis damesi und schlecht 
erhaltene Zweischaler, wie Cardium cloacinum, Anodonta postera und Taeniodon ewaldi. Sie deuten auf 
oberen Keuper (Rhat) hin. 

Nach VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT haben auch am Niederrhein bei Wesel 
verschiedene Bohrungen "Keuper" in der Form dunkelbrauner Mergel nachgewiesen. 
Weiter sind bei Bislich nach TILMANN (1913) blaulichschwarze Kalkschiefer mit "Rhat
Fossilien" durchsunken worden, die hier als unterstes Glied einer im Jura besonders 
hervortretenden Transgression erscheinen. 1m preuBisch-hollandischen Grenzgebiet 
wurde "Rhat" in der Bohrung Ratum festgestellt. 

2. Jura. 
Uber die Verbreitung des Juras im NW des Industriebezirkes, der hier zweifellos 

friiher auf einer zusammenhangenden Flache entwickelt war, sind wir nur ganz allgemein 
unterrichtet. Nur wenige Bohrungen haben Jura nachgewiesen, und zwar handelt es sich 
wohl fast ausnahmslos urn in Grabengebieten versenkte Schollen, die der allgemeinen 
Abtragung dieser Formation entgangen sind. So ist im Rheintalgraben bei Bislich 
(ostlich von Xanten) eine ziemlich machtige Scholle von Lias (mit einem rd. 10 m 
starken "Minettelager") durchbohrt worden, iiber das weiter unten berichtet wird. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach hat hier die Siidgrenze des Jurameeres nicht sehr weit siidlich 
gelegen. Weiter ist Jura, und zwar unterer und mittlerer Lias, von KOERT in den 
Bohrungen bei Enschenhof (siidlich Xanten) und Mehr (nordlich Xanten) sowie bei 
Eberg und Esserden beobachtet worden. Weiter ostlich des Rheintalgrabens habe 
ich 1913 bei der Untersuchung der Kerne der Bohrung Alfred (Schwarze Erde 14 bei 
Raesfeld) unterhalb cenomaner hornsteinfiihrender Griinsandschichten bei 296 m eine 
105 m machtige Folge liassischer Schichten nachweisen konnen (s. Tafel II). 

Die von mir gesammelten Fossilien umfassen nach der Bestimmung von Professor BOHM (Berlin) solche 
aus den "Arietenschichten" mit Arietites geometricus oder einer eng verwandten Art. Hieraus geht die 
Zugehorigkeit der Schichten zum Lias (unterer Lias) hervor. Dieser AufschluB ist als ostlichste Erstreckung 
des Juras im westlichen Teil des Miinsterschen Beckens von besonderer Bedeutung. Moglicherweise reicht 
der Jura aber noch etwas weiter. Vermutete doch KRuscH das Vorkommen von Jura auch noch in der Boh. 
rung Lothringen I (nordlich von Dorsten), ohne aber hierfiir sichere Unterlagen beizubringen. 

Jura tritt auch im Kern des Sattelhorstes von Weseke auf. Hier haben SCHULZE
BUXLOH und BARTLING bei Kartierungsarbeiten den ersten sicheren Nachweis von Jura 
durch Auffindung der "Polyplocusschichten" (Schichten des unteren Doggers mit Ton
eisensteinkonkretionen) erbracht. Moglicherweise steht hier auch noch unterer Lias 
an. Lias ist ferner in einer Bohrung bei Liinten erkannt worden, wo Schichten mit 
Schlotheimia angulata durchbohrt wurden. Die Bohrung Bentheim 1 durchsank Jura 
in einer Machtigkeit von rd. 390 m. Ob auch Schichten des MaIms vertreten sind, laBt 
sich nicht mit Sicherheit behaupten. Wie WUNSTORF und FLIEGEL annehmen, befand 
sich zur Malmzeit im Seine aufsteigende Schwelle oder ein Festland, das die Ablagerung 
des MaIms verhinderte. 
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Der auf deutschem Boden nur gelegentlich in Tiefbohrungen beobachtete Jura ist in hollandischen Boh
rungen Mufiger angetroffen worden, wie z. B. in Ratum bei Winterswijk (von 20,8-S3,S m). Weiter ist 
Jura zwischen Winterswijk und Buurse bei GroBburlo iiber Tage festgestellt worden. Hier sind braune Mergel 
und Kalke des Doggers durch das Vorkommen von Parkinsonia parkinsoni gekennzeichnet. 

Die zweifellos recht schwankende Grenze des Juras deckt sich demgemaB nicht mit 
der der Dyas-Triasverbreitung, sondern bleibt im allgemeinen hinter deren siidlicher 
Grenze zuriick (s. Tafel II). Immerhin liegt sie aber hOchstwahrscheinlich noch etwas 
ostlicher als der Rand des Muschelkalks. 

3. U ntere Kreide. 
Die untere Kreide gliedert sich yom Hangenden zum Liegenden Ill: 
Gault (= oberster Teil der marinen unteren Kreide), 
Neokom (= marines Neokom), 
Wealden (= SiiB- oder Brackwasserfazies des altesten Neokoms). 
Das Wealden ist vornehmlich in drei Gebieten des westfalischen Raumes ver

breitet (s. Tafel I): Einmal begleitet diese brackisch-limnische Fazies der unteren 
Kreide den Siidrand des Teutoburger Waldes iiber Ibbenbiiren, Borgloh und Bielefeld 
als schmaler Saum; ferner legt sie sich als breiteres Band dem Nordrand des Wiehen
und Wesergebirges an und nimmt drittens groBere Gebiete westlich der Ems an der Grenze 
gegen Holland ein. Nur in den beiden erstgenannten Bezirken ist das Wealden floz
fiihrend entwickelt. 

An der hollandischen Grerrze setzt sich das Wealden vorwiegend aus einer 100-500 m machtigen Schichten
folge griin bis schwarzer, oft bleifarbiger Tone und Tonmergel zusammen, denen ortlich feste, oft ganz aus 
Cyrenenschalen (s. Abb. 449) und Melanien (s. Abb. 44S) bestehende Kalkbanke und Tutenmergel zwischen
geschaltet sind. Uberall treten auch charakteristische, zu papierdiinnen BIattchen zerfallende Schiefertone 
auf, die stellenweise einen bescheidenen Bitumengehalt besitzen. Von ganz diinnen Kohlenschmitzen abge
sehen, fehlen jedoch die Kohlenfloze. Stellenweise haben die Schichten des Wealdentons einen Reichtum 
an Meerestierresten erwiesen. So konnte WEGNER bei Gronau das vollstandige Skelett eines 3 m langen Plesio
saurus (Brancasaurus brancai WEGNER n. sp.) und Bruchstiicke einer iiber 1 m groBen Meeresschildkrote 
(Chelonia gwinneri WEGNER) bergen (WEGNER 1911/14). 

1m Liegenden des Wealdens ist bei Feldhall und Lunten nach Angabe von G. MULLER auch noch 
"Serpulit" vertreten. Nach allen Beobachtungen liegt hier das Wealden (und stellenweise wohl auch der 
aufs engste mit ihm verknupfte Serpulit) in ubergreifender Lagerung auf aIteren Schichten. Dies zeigen die 
von G. MULLER beschriebenen Bohrungen Vreden und Eibergen ebenso klar wie die VerhaItnisse uberTage. 

Wesentlich anders ist das Wealden ostlich der Ems entwickelt. Hier treten sowohl 
am Siidrande des Teutoburger Waldes wie am Nordabfall des Wiehen- und Wesergebirges 
Sandsteine auf, die bei Bolhorst 2,5 m und ostlich der Weser (am Osterwald) bis 150 m 
machtig werden. Die etwa die Mitte der Schichtenfolge einnehmenden Sandsteine schlie Ben 
hier mehrere ± bauwiirdige Kohlenfloze ein. Obwohl es sich meist urn unreine und 
wenig machtige Floze handelt, sind sie doch in friiheren Zeiten an den verschiedensten 
Stellen, wie beiBolhorst, Borgloh, OesedeundBielefeldsowie beiBohmteu. a. a. O. 
Gegenstand eines ± ertragreichen Bergbaues gewesen. Nordlich der Weserberge bei 
Minden, in den Biicke bergen und am Deister geht noch heute lebhafter Bergbau 
aufdiese Floze urn (vgl. den Abschnitt iiber die Kohlenvorkommen der Wealdenformation). 

Das N eokom (marine Fazies der unteren Kreide) nimmt am Nordwestrande des 
Miinsterschen Beckens stellenweise einen ausgedehnten Raum ein (s. Abb. 450). Vom 
Hangenden zum Liegenden laBt die in ziemlich groBer Machtigkeit entwickelte Forma
tion drei Stufen erkennen: 

Apt und Barreme (Oberneokom), 
Ha uteri ve (Mittelneokom), 
Valendis (Unterneokom). 
Die Ablagerungen der Valendisstufe bestehen groBtenteils aus dunklen, fetten, schwefelkiesreichen Tonen, 

die stellenweise noch mit Wealdenschichten wechsellagern. Gelegentlich stellen sich Sandsteinbanke (Bent
heimer Sandstein) ein. Demgegenuber setzen sich die Hauteriveschichten aus 100-300 m machtigen Sand
steinen (sog. Gildehauser Sandstein) zusammen. Sie sind besonders gut bei Gildehaus (sudlich Bentheim) 
und bei Wellar (ostlich Lunten) entwickelt. Bergbaulich wichtig sind die Schichten der Apt- und Barreme
stufe, die sich durch fossilreiche Tone und Tonmergel kennzeichnen und ausgedehnte Lagen von Toneisen
steingeoden einschlieBen. 
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Gault. AuBer der Lias- und Wealdentransgression (nach MULLER) am Westrand des 
Miinsterschen Beckens ist nach den Ergebnissen der Bohrungen noch eine weitere Trans
gression des oberen Gaults bis iiber die Lippe anzunehmen, an dessen Stelle schon in den 
Bohrungen nordlich von Hervest -Dorsten 
die Transgression des Cenomans getreten 
ist. Unter Beriicksichtigung aller Beobach
tungen und mit Hilfe der nordlichsten 
Steinkohlenbohrungen ist es heute moglich, 
die Zone, in der die Siidgrenze der unteren 
Kreide liegen muB, einigermaBen genau 
festzulegen. Danach ergibt sich, daB die 
im S des Miinsterschen Beckens nicht ent
wickelte untere Kreide am Nord - und Ost
rand der Miinsterschen Bucht nach S noch 
iiber den Miinsterlander Abbruch vorstoBt 
(s. Tafel II). 

Schon v. DECHEN (1884) beschrieb ein 21 m Abb.4-18. Pleurocera (ll1elania) str01nbitoTinis SCHLOTH. 
machtiges Vorkommen von Gault (mit Belemnites Wealden. Bcntheim. S.W.B. 

minimus und Hoplites deshayesi) aus einer Tiefboh-
rung bei H iinxe (Friedrichsfeld). 1m NW greift er etwas unter dem Oberkreiderand her, da er von BART
LING (1908) in der Bohrung Trier 9 (6 km nordwestlich Dorsten) festgestellt wurde. Hier ist der nach
gewiesene obere Gault als 0,5 m machtiger, versteinerungsleerer, griinsandiger Ton (= Minimuston) zwischen 
Cenoman und Rot vertreten. Nordlich und siid-
lich dieser Bohrung sind Schichten der unteren 
Kreide nicht beobachtet worden. Weiter im 
NW, N und NO hat die geologische Kar
tierung den Verlauf der unteren Kreide fest
gelegt (s. Tafel II). 

In bergwirtschaftlicher Beziehung ist die 
Verbreitung der unteren Kreide wegen des 
Auftretens der bekannten "Toneisensteine" 
von Bedeutung. 

BARTLING (1908) gliedert die zwi
schen der marinen Unterkreide (Neo
kom) und dem Cenoman auftreten
den Schichten des Gault vom Liegen
den zum Hangenden wie folgt: 

Unterer Gault. Er besteht zu oberst 
aus tiefschwarzen, fossilarmen Tonen mit Ley
meriella tarde/ureata. Die liegendste Stufe des 
Gaults bildet ein machtiger, fossilleerer Sand- Abb. 449. Cyrena sp. Wcaldcnton. Bentheim. S.W.B. 

steinhorizont, der reich an Brauneisenstein-
einlagerungen ist. Uber diesem folgt dunkler, toniger, glaukonitischer Griinsand mit Jnoceramus coneentricus 
und N eohibolites minimus. Dariiber lagert hellgrauer, fetter Ton mit N eohibolites minimus und Hoplites splendens. 

Oberer Gault (Flammenmergel). Aus den grauen Tonen entwickeln sich nach oben die kalkreichen 
typischen "Flammenmergel" mit Einlagerungen hellgrauen, kieseligen Kalkes, der massenhaft Aucellina 
gryphaeoides fiihrt. 

Die obere Grenze der unteren Kreide ist nicht scharf. Sie geht ganz allmahlich aus 
dem Flammenmergel des oberen Gault in das tiefste Cenoman iiber. Das Cenoman trans
grediert in den nordlichsten Teilen des Kreises Ahaus noch nicht. Die Transgression 
setzt aber wahrscheinlich schon in der Gegend von Stadtlohn und Siidlohn, sic her aber 
bei Weseke ein, wo eine ausgesprochene Diskordanz zwischen oberer und unterer Kreide 
bemerkbar ist. 

4. Zur Tektonik der alteren Deckgebirgsablagernngen im Nordwesten 
und Norden des Gebietes. 

Bekanntlich besteht das Gebiet der Miinsterschen Bucht in tektonischer Hinsicht 
aus zwei genetisch verschiedenen Teilen: der im S gelegenen Rheinischen Masse 
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(gefaltetes Oberkarbon mit diskordant iiberlagernder unterer und oberer Kreide) und 
dem nordlichen saxonischen Faltungsfelde, in dem das bergbaulich noch nicht 
erschlossene Karbon durch die gesamten Schichten des Mesozoikums (einschlieBlich 
der oberen Kreide) iiberlagert.ist (s. Tafel II). Als Grenze beider Gebiete gilt der ver
mutete Miinsterlander Hauptabbruch. 1m nordlichen Gebiete werden innerhalb 
der Schichten des Diluviums und weiter der unteren Kreide sowie des Wealdens an ein
zelnen Stellen unvermittelt altere Gesteinsvorkommen fensterartig sichtbar, die teils 

A 
Nord 

Abb.451. Schematisches Profil durch den Salzbergener Sattel nach der Linie A-B dcr Abb. 450. Umgez. nach RANDEBROCK. 

dem Jura, teils dem Muschelkalk oder dem Buntsandstein angehoren. Ihr Auf
treten steht mit zeitlich verschiedenen orogenetischen Vorgangen im Zusammenhange, 
die sich um die Wende Trias-Jura (altkimmerische Faltungsphase), um die Wende Jura
Kreide (jungkimmerische Phase) und zum SchluB der Oberkreidezeit (laramische Phase 
der saxonischen Orogenese) abgespielt haben. 

Ihre Erkenntnis ist einerseits den planmaBigen geologischen AufschluBarbeiten 
der Fiirstlich Salm-Salmschen Generalverwaltung, andererseits der Spezialkartierung 
der PreuB. Geol. Landesanstalt zu verdanken (vgl. Abb. 450). 

Wenn auch die tektonische Ausbildung dieser Gebilde im einzelnen und ihre Zusam
menhange untereinander trotz vieler Untersuchungen (KRUSCH 1919, BARTLING 1924, 
BENTZ 1926/27) noch nicht restlos geklart sind, so ergeben sie doch schon das Bild 

D 
8enthtimtr 

Ruo.en 

Abb.452. Schnitt durch den Schiittorfer Sattel nach der Linie C-D. Umgez. nach EARBORT. 

eines zusammenhangenden mesozoischen Grenzgebirges in Form eines saxonischen 
Bruchfaltungsge birges, bestehend aus stark gesWrten, schmalen Satteln und breiten, 
einfach gebauten M ulden. Die wichtigsten Tektogene sollen hier an Hand des Grund
risses (s. Abb.450) und von Spezialprofilen kurz aufgezeigt werden. 

Profil A-B der Abb. 451 liiBt zunachst den Aufbau des Salzbergener Sattels 
mit einem Kern aus Jura erkennen. Sein Siidfliigel besteht aus einseitig nach S zu ein
fallenden Schichten der unteren und oberen Kreide, denen weiter nach S zu im "Wald
hiigel" ein aus oberer Kreide gebildeter Sattel vorgelagert ist. 

Uber den domformigen Bau des Schiittorfer Sattels (Bentheim-Isterberg-Sattel) 
(HARBORT 1907, BARTLING 1924) gibt das Profil C-D (Abb.452) ausreichenden Auf
schluB. Diesem Sattel schlieBt sich im S die Brechte-Mulde an (s. Profil E-F, 
Abb.453). Das siidlich vorgelagerte Ochtruper Gebiet stellt im Ochtruper Sattel ein 
hochgepreBtes Gebilde mit iiberschobenem Siidfliigel dar, in des sen Kern Buntsandstein 
(niedersachsisch-ostelbischer Fazies) zutage ausgeht (s. Abb. 453, Profil E-F) (BART
LING 1924). Der siidlich von Wettringen nach SO umbiegende SattellaBt sich bis nord
ostlich von Burgsteinfurt nachweisen. Nach LEISING und BARTLING ist er in seinem 
allgemeinen Aufbau dem Osning-Sattel ahnlich. Man hat ihn mit den jiingsten Bohrungen 
bei Ochtrup (RB. 49 und 227) erneut aufgeschlossen. 1m SWreiht sich die mit Schichten 
der unteren und oberen Kreide angefiillte breite Graeser Mulde an. Altere Schichten, 
insbesondere unterer Muschelkalk (= Wellenkalk), sind dann wieder in der Gegend von 
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Aistatte bekannt geworden. Sie bilden im sog. Sattel von Haarmiihle ein Sattel
gewolbe, das dem Ochtruper und Bentheimer Sattel parallel verlauft. Weiter siidlich weist 
ein gestortes Muschelkalkvorkommen auf einen weiteren, WSW -ONO streichenden Sattel, 
den Sattel von Liinten, hin, dem nach SO der wohl selbstandige, regelmaBig gebaute 
Ottensteiner Sattel folgt. An ihn legt sich nach S die breite Vredener Mulde an. 

V ornehmlich durch die zahlreichen Bohrungen der hollandischen Geologen ist dann 
noch der auf der Siidseite von Uberschiebungen begleitete Buntsandste insattel 

F E 
Nord 

Brecht. "'u td~ 

Abb.453. Schematischer Schnitt durch den Ochtruper Sattel nach der Linie E-F. Umgez. nach LEISING und B1RTI.ING. 

von Winterswijk erkannt worden (s. Profil G-H, Abb. 454), der im Kern aus Zech
stein und Karbon besteht. Verbunden durch die 6 dinger M ul de, erscheint als letzte 
Aufwolbung der flache Weseker Sattelhorst (KRuseR 1928). 

Ihrer gesamten Ausbildung nach entsprechen die mehr oder weniger W -0 streichen
den Aufwolbungen des saxonischen Faltungsfeldes denen des Teutoburger Waldes, mit 
denen sie in einem genetischen Zusammenhang stehen diirften. Es ist daher die Frage 
H G 
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Abb.454. NS-Profi! durch den Winterswijker Sattel nach der Linie G-H. Umgez. nach Aufnahmen der Pro G.L.A. 

zu erortern, auf welchen Linien die Fortsetzung der Achsen des Teutoburger Waldes 
zu suchen bzw. mit welchen Satteln des Nordwestrandes sie zu parallelisieren sind. Nach 
der Ansicht WEGNERS (1926) verlauft die Osning-Achse bis nordlich von Rheine. Hier 
solI sie im Gewolbe des Salzbergener Sattels aus der NW-Richtung in die WSW
Richtung umbiegen, urn westlich der Vechte ihre Fortsetzung im Sattel von Ochtrup 
zu finden. Die zur Osning-Achse parallele Piesberg-Pyrmonter Achse sieht WEGNER 
im Schiittorfer (Bentheimer) Sattel. 

1m Gegensatz dazu fassen BARTLING und BENTZ als Fortsetzung der Osning-Achse 
den Salzbergener Sattel und weiter den Schiittorfer Sattel auf. BENTZ (1926) 
stellt auBerdem die Berlebecker Achse und den Rothenfelder Sattel dem Sattel 
von Ochtrup gleich. Die weitere Annahme: Driburg-Achse = Liintener Sattel und 
Warburger Achse = Winterswijker Sattel ist meines Erachtens noch zu hypothetisch, 
urn hier besprochen zu werden. 

Von Bedeutung fiir die Tektonik des Gebietes ist noch eine rheinisch (N -S) strei
chende Storung, die preuBisch-hollandische Grenzstorung (BENTZ 1926), die 
hochstwahrscheinlich eine Uberschiebung mit 400-500 m Verwurf darstellt (s. den 
GrundriB Abb. 450). Sie scheidet einen westlichen, stark herausgehobenen Teil von einem 
weniger stark bewegten ostlichen Teil, dem saxonisch gefalteten Kreidegebiet. 6stlich 
dieser Storung fallen die Schichten der Kreide mit 10-15° nach 0 ein, die der Trias 
dagegen nach W. 
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Die groBe bergbauIiche Bedeutung der Kreide als wichtigste Deckgebirgsformation 
unseres Steinkohlengebirges laBt es als gegeben erscheinen, auf ihre Ausbildung etwas 
ausfiihrlicher einzugehen. Das ausgedehnte westfalische Kreidegebiet erstreckt sich iiber 
den graBten Teil des zwischen dem Nordabfall des Rheinischen Schiefergebirges im S, 
der Egge im 0, dem Osning im NO, dem Rhein im W und der Grenze gegen Holland 
im NW gelegenen Raumes. Diese Bildungen haben den Bergbau bis zur Mitte des 
vorigen Jahrhunderts von dem Vordringen nach N abgehalten. Und noch lange nachher, 
als die Scheu vor dem Durchteufen des Mergels schon iiberwunden war, stellten die starke 
Wasserfiihrung und die stellenweise ungiinstigen Gebirgsverhaltnisse der Kreideablage
rungen das Schachtabteufen vor groBe technische Schwierigkeiten. 

Rein wirtschaftlich betrachtet, ist die Bedeutung der innerhalb des Ruhrbezirkes auftretenden Kreide
schichten gering, da ihre Gesteine nur ortlich in ± groBerem Umfange, sei es als Baumaterial, zur Kalk- bzw. 
Zementherstellung oder zur Ziegelgewinnung, herangezogen werden konnen. 

Die zahlreichen, iiber 800 hinausgehenden Schacht- und Bohrlochaufschliisse im 
Industriebezirk boten in Verbindung mit jahrzehntelangen Beobachtungen an Talhangen 
und Steinbriichen am siidlichen Ausgehenden der Kreide sowie an vielen anderen Ober
flachenaufschliissen des Gesamtablagerungsgebietes dem Bergmann und Geologen eine 
vortreffliche Gelegenheit, die sehr verschiedenartigen Ausbildungsformen der einzelnen 
Unterstufen der oberen Kreide und ihre tektonischen Verhaltnisse genauer kennenzu
lernen. Lange Zeit haben jedoch die starken faziellen Verschiedenheiten gleichaltriger 
Schichten der genauen Erkenntnis der stratigraphischen Verhaltnisse Schwierigkeiten 
bereitet. Ihr Verstandnis wurde weiter dadurch erschwert, daB infolge der zeitweise 
stiirmischen Entwicklung des Bergbaues beim Schachtabteufen und bei den unter dem 
Drucke der Lex Gamp beschleunigt heruntergebrachten zahlreichen Bohrungen syste
matische Gesteins- und Fossilaufsammlungen aus den Kreideschichten nur gelegentlich 
erfolgten, so daB viele Schachtaufschliisse und Bohrungen nicht mit der erforderlichen 
Sorgfalt geologisch bearbeitet werden konnten. Hierdurch sind manche wertvolle Unter
lagen fiir die geologische Gliederung des Deckgebirges verloren gegangen. 

Erst im letzten Jahrzehnt ist es unter anderem auf Grund der durch die geologische 
Abteilung der W.B. veranlaBten systematischen Aufsammlung von Fossil- und Gesteins
belegstiicken auf den in den letzten Jahren abgeteuften Schachten maglich geworden, 
genaue geologische Deckgebirgsprofile aufzustellen. Zu einer erschapfenden Erkenntnis 
dieser in ihren U nterstufen und Gesteinen so verschiedenartig beschaffenen Kreide
bildungen sind wir aber auch heute noch nicht durchgedrungen. Manche Fragen, insbe
sondere ihrer Bildungsgeschichte, harren noch der Lasung. 

Eine kurze historische Ubersicht uber die Entwicklung unserer Kenntnis der Munsterschen Kreideablage
rungen sei vorausgeschickt. 

Seit den dreiBiger Jahren des vergangenen Jahrhundcrts ist das Munstersche Kreidebecken, die groBte 
zusammenhangende Ablagerung der Kreide Norddeutschlands, Gegenstand ausgiebiger geologischer For
schungen gewesen. FR. HOFFMANN (1830) erkannte als erster die Zugehorigkeit der westfalischen Ablagerungen 
zur Kreide und gab auf seiner Karte des nordwestlichen Deutschlands die Verbreitungsgrenzen der Kreide 
an. Er schied dabei nur sandige und kalkig-tonige Gesteine aus. 1hm folgte A. ROEMER, der 1840 eine auf 
palaontologischer Grundlage aufgebaute Gliederung der Kreide zu geben versuchte. Nach verschiedenen 
wertvollen weiteren Vorarbeiten, insbesondere durch BECKS (Munster), der schon die wesentlichsten Zuge 
der Gliederung auffiihrte, ferner durch HEINRICHS (Essen), FERDINAND ROEMER (1854) und STROMBECK 
(1859) gab SCHLUTER (1871/76) auf Grund der Faziesausbildung und der Fossilien die erste eingehendere, 
noch bis vor kurzem giiltige Gliederung der oberen Kreide. Auf sie wird noch zuruckzukommen sein. Eine 
Zusammenstellung dieser fruheren Anschauungen findet sich in Bd. I des Sammelwerkes. 
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Die gewonnenen Erkenntnisse sind dann spater durch MIDDELSCHULTE (1902), der den Merge1 -
soweit er fiir den Bergmann in Betracht kommt - naher untersuchte, und durch zah1reiche weitere Forscher 
vertieft worden. Ein besonderes Verdienst gebiihrt hierbei der PreuB. Geol. Landesansta1t, die durch die 
systematische Kartierung des Deckgebirgsgebietes nicht wenig zur K1arung der vie1en Fragen beigetragen 
hat. Von den die Erkenntnis fordernden Einzelforschern erwahne ich nur MULLER, STILLE (1903), WEGNER 
(1905/26), KRUSCH (1908), BOHM (1911/19), KOPLITZ (1920), BARTLING (1908/28), LOSCHER (1911/28), KAHRS 
(1927), FIEGE (1927), HEINZ (1928/33/34), BREDDIN (1929), HEINE (1929), RIEDEL (1931/33) und BEYENBURG 
(1934/36). 

Wie schon oben ausgefiihrt wurde, verdanken die das Miinstersche Becken erfiillenden 
Kreideablagerungen ihre Entstehung jener groBen Meerestransgression bzw. Ingression 
an der Wende der Unter- zur Oberkreidezeit, die auch auBerdeutsche Gebiete iiberschritt. 
Sie ist die Folgeerscheinung einer allgemeinen Senkung des heutigen Gebietes des Miinster
schen Beckens unter den Meeresspiegel, das im Laufe der Zeit schon zur Verebnungs
fliiche geworden war. Das von N gegen S vorstoBende Meer traf nur im S geringe Er
hebungen an, die erst zu Inseln und dann zu untermeerischen Klippen wurden, und drang 
iiber den Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges bis ins Sauerland vor. 

Nordl.Teutoburger
waldrucken 

I 

Osning
achse 

Nordwpstfal.-lippisches Osnabriicker 
Senkungsfeld Achse 

I Pi~sberg NO 

Karbon 

Abb. 455. Sehematiseher Sehnitt durch das nordwestfiilisehe Bergland bei Lengerieh. Umgez. naeh WEGNER. 

Die heutige Beschrankung des Vorkommens der Kreide auf die Miinstersche Ebene 
hatte friiher zu der Auffassung gefiihrt, daB sich die Schichten der Kreide in einem 
geschlossenen Becken abgelagert hatten. Tatsachlich hangt jedoch die Begrenzung der 
Ablagerungen, mit Ausnahme langs der schon zu jurassischer Zeit herausgehobenen 
Egge, auf das engste mit gebirgsbildenden Vorgangen zusammen, wie unter anderem 
WEGNER (1926) nachwies. So entstanden urn die Mitte der jiingeren Kreidezeit die heute 
kaum mehr erkennbaren Auffaltungen des nordwestlichen Gebirgsrandes an der hollandi
schen Grenze. Annahernd gleichzeitig bildeten sich auch im nordlichen Westfalen und 
anschlieBend in Hannover und Lippe Schwellen (insbesondere die Osning-Schwelle) 
heraus (s. Abb. 455). Hierdurch wurde das Meer gezwungen, sich vollig aus jenen 
Hebungsgebieten zuriickzuziehen, wahrend, im AnschluB daran die auf den Schwellen 
abgelagerten Kreideschichten ± vollstandig der Abtragung anheimfielen. 

1m Gegensatz zu der Ausbildung der Kreide in anderen Gebieten besteht die west
falische Kreide vorwiegend aus Mergelbanken, d. h. Gesteinen aus Ton und Kalk, 
die entweder in ± machtigen, planparallelen Banken oder in Wechsellagerung von tonigen 
und kalkigen Banken (sog. "Planerfazies") auftritt. Der Begriff "Mergel" ist daher 
im Ruhrkohlenbezirk von altersher zur Gesamtbezeichnung fiir aIle Ablagerungen der 
oberen Kreide geworden. Beriicksichtigt man jedoch die tatsachlich vorhandene Ver
schiedenartigkeit der am Aufbau beteiligten Gesteine im einzelnen, so trifft die Zusammen
fassung aller Kreidegesteine unter der petrographischen Bezeichnung "Mergel" nicht ganz 
zu. Finden sich doch in den Schichten der Kreide, wenn auch nicht in allen Stufen, nicht 
nur Mergel, sondern auch Quarzsande bzw. an Glaukonit reiche Griinsandsteine, ± 
reine Kalksteine (mit 80-92% CaC03 ) und mergelige Tone. 

Die im Miinsterschen Becken abgelagerten Kreideschichten zerfallen vom Hangenden 
zum Liegenden in nachfolgende vier Stufen nebst ihren Untergliederungen (s. Tab. 34). 

Ihre fazielle Ausbildung ist starken Anderungen unterworfen. Wie als erster BART
LING nachgewiesen hat, werden im allgemeinen die Schichten des Cenomans, Turons, 
Emschers und Senons in Richtung nach SSW immer grobkorniger, glaukonitreicher 
und kalkarmer, bis schlieBlich im W bei Oberhausen, Meiderich, Osterfeld, Sterkrade und 
Holten fast die gesamte Schichtenfolge der oberen Kreide in der Fazies des Griinsandes 
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entwickelt ist. Diese Abwandlung geht auch aus der von BRED DIN (1934) entworfenen 
Ubersichtskarte (s. Tafel IX) und dem Profil klar hervor (s. Abb. 456). 

Abb.457. Kiistenlandschaft znr Kreidezeit. Nach den Angaben von P. KUKUK (Bochum) entworfen und gemalt von Kunstmaler 
W. KUKUK (Diisseldorf). Urbild im Geologischen Museum der WestfiHischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum. 
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Mukronatenschichten z. T. 
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Unteres Patootensisschichten 
-----------

Pinniformisschichten 

Oberer Cordiformisschich ten 

Mittlerer Undulatoplicatusschichten 

Un tcrer Involutusschichten 

Oberes Schloen bachischichten 

Scaphitenschichten 

Soester Griinsand 
Mittleres 

Lamarckischichten 

Bochumer Griinsand 

Unteres Labiatusschichten 

Oberes Rhotomagensisschichten, 

Mittleres Essener Griinsand, 

Unteres Tonei senstein - und Trans-
gressionskonglomerat 

Dabei ist der Glaukonitgehalt der Ge
steine stets mit der sandigen Fazies des Mer
gels verbunden, wahrend die glaukonitfreien 
Schichten vorwiegend tonig-mergelig sind. In 
den Deckgebirgsschichten des Ruhrbezirkes 
liegt daher ein allmahlicher Ubergang der 
kalkig-tonigen Fazies der oberen Kreide des 
Teutoburger Waldes zu der vorwiegend sandig
tonigen der Gegend von Aachen vor. 

Die Ursache dieser Erscheinung ist darin zu suchen, 
daB sich die Ablagerungen des 0 in einem ruhigen Meere 
bei groBerer Entfernung von der Kiiste bildeten, wah
rend die sandigen Schichten des W in groBerer Kiisten
nahe entstanden sind. 

Sehr bemerkenswert ist der Charakter des Lebens
bildes der Kreideschichten, d. h. ihrer reichen Tier
und Pflanzenwelt (s. Abb. 457). 1m Hinblick auf 
den Zweck des Buches kann hier nur einiger der wich
tigsten Formen hinweisend gedacht werden. In der 
Tierwelt ist es die nach Verbreitung und Zahl be
deutungsvolle Gruppe der KopffiiBer (Ammoniten und 
Belemniten), unter denen die Ammoniten eine ganz 
besondere GroBe erreichen, wie der bekannte Pachydis
C11,8 seppenradensis mit 2,5 m Durchmesser (s. Abb. 458) . 
Kennzeichnend ist weiter das haufige Vorkommen von 
Schwammen sowie besonders der Muschelgattungen 

Inooeramu8 und Ostrea, vieler Brachiopodenformen, ungestielter Seelilien, der irregularen Seeigel und der 
selteneren Rudisten. 
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An Fischen finden sich Haie, Rochen und Knochenfische (s. Abb. 459). Funde von Resten h6herer Tiere 
(z; B. von MosasauTus, PlesiosauTus und Chelonis) sind nur gelegentlich gemacht worden. 

Verglichen mit der Haufigkeit der Tierreste,sind Abdriicke von Pflanzen selten. Die Pflanzenwelt der 
Oberkreide ist ausgezeichnet durch das unvermittelte Auftreten von Bliitenpflanzen, die, in der Unterkreide 
noch nicht vorhanden, den entwicklungsgeschichtlichen Umschwung zur Neuzeit vorbereiten. Wenigen Arten 
der Koniferen und Kryptogamen stehen viele Arten von Dicotyledonen und Monocotyledonen gegeniiber 
(s. Abb. 460 u. 461). 

Abb.458. Pachydiscus seppenradensis I,ANDOIS. Uutersenon von Scppenradc. AbguLL S. W.lI. 

Soweit die Schichten der Kreide fur den Bergbau in Frage kommen, bilden sie ein 
flach nach N einfallendes Schichtenpaket, das in der gleichen Richtung sowohl im ganzen 
als auch hinsichtlich der einzelnen Unterstufen ziemlich regelmaBig an Machtigkeit 
zunimmt. Daruber hinaus steigen die Schichten der Kreide nach einer Zone fast ebener 

Abb.459. Sardiniu8 cordieri v. D. MAReK. Oberscnon. Baumberge. Steinbruch l!' altmann. S.W.B. 

Lagerung nach den Randern des Munsterschen Beckens im NW, N und NO wieder ± steil 
in die Hohe (s. Abb. 462). Hier ist die Aufrichtung der Schichten in der Hauptsache 
die Folge einer an der Wende der Kreide zum Tertiar eingetretenen tektonischen Druck
beanspruchung. 

Fur den Bergbaubezirk ist die heutige sudliche Begrenzung der oberen Kreide im 
Munsterschen Becken von besonderer Wichtigkeit. Sie durchschneidet den Ruhrbezirk 
seiner ganzen Lange nach und bedingt seine Teilung in zwei Gebiete, in ein sudliches, 
in dem das Steinkohlengebirge unmittelbar zutage ausgeht, und in ein nordliches, von 
der Kreide uberdecktes Gebiet. Es braucht kaum besonders betont zu werden, daB diese 
Erosionsgrenze nicht mit der ursprunglichen Kustenlinie des Kreidemeeres zusammenfallt. 
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Diese Siidgrenze liiBt sich im W iiber Tage von Speldorf iiber Miilheim nach Essen verfolgen, beriihrt 
bei Steele die Ruhr und setzt sich dann siidlich von Bochum iiber Langendreer, Horde, Aplerbeck, Billmerich 
und Bausenhagen (siidostlich von Unna) fort (s. Tafel X und Abb.463). Sie kann dann in groBen Ziigen 
weiter iiber Anrochte (siidostlich von Soest), Biiren und Fiirstenberg nachgewiesen werden. Hier verschwindet 
der Essener Griinsand. Die Grenze der Kreide biegt nunmehr bei Meerhoff in nordliche Richtung urn und zieht 
ostlich an Lichtenau vorbei iiber Altenbeken bis westlich Horn. Unter abermaliger Anderung der Richtung 

Abb. 460. Quercu8 we8tfolica HOSIUS u. V. D. MARCK. Obersenon. Abb. 461. Credneria triacuminata HA~[PE. Untersenon. 
Haldem. S.W.B. Stimmberg. S.W.B. 

streicht sie dann, dem Zuge des Teutoburger Waldes parallel, nordwestlich von Brackwede, ostlich von Halle, 
Iburg und Bevergern bis Rheine. Die weitere nordwestliche Begrenzung der Miinsterschen Kreide, die aller
dings nicht mit gleicher Deutlichkeit zu erkennen ist, verIauft unter Uberdeckung durch jiingere Schichten 
von Rheine iiber Ochtrup, siidlich von Gronau, westlich von Ahaus, westlich von Borken und ostlich von 
Bocholt auf Wesel zu weiter nach Dinslaken, wo die Grenze sich dem Rhein nahert. 

S ~~~ N 

Abb.462. Schematisches Querprofil durch das Kreidebecken von Miinster. 

Links des Rheines sind nur auf der Schachtanlage Wallach Reste von Kreide, wahr
scheinlich von unterer Kreide, festgestellt worden, deren Zusammenhang mit dem Haupt
vorkommen noch nicht klargestellt ist. 

1m nachstehenden sei auf die Ausbildung der vier Hauptstufen der oberen Kreide 
naher eingegangen. 

Die beiden altesten Stufen: Cenoman und Turon, bilden die Umrahmung der 
Miinsterschen Ebene (Haargtrang, Paderborner Hochflache, Teutoburger Wald, Hohenzug 
Rheine-Ochtrup-Stadtlohn-Weseke), wahrend das in der Mitte gelegene Obersenon ein 
ellipsenformiges Gebiet mit NW -SO-Richtung einnimmt, das von Untersenon und 
Emscher umfaBt wird (s. Abb. 463). 

Zur Gewinnung eines klareren Uberblickes iiber die Grenzen der verschiedenen am Aufbau der Kreide 
beteiligten Formationsglieder sowie ihre Machtigkeitsentwicklung habe ich vier grundriBliche Einzelbilder 
beigegeben, auf die im nachstehenden Bezug genommen werden wird. 

2. Cenoman. 
Seiner Bildungsgeschichte entsprechend, setzt das Cenoman meist mit einem 

nicht sehr machtigen - Transgressionskonglomerat ein, das aus dem durch Wellen-
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schlag zertriimmerten Material der unmittelbaren Untergrundgesteine gebildet ist und 
die vorhandenen Unebenheiten der Oberflache des Steinkohlengebirges ausfiillt. Die 
Geringmachtigkeit des Konglomerats entspricht der allgemeinen Beobachtung bei 

E 
-" 
0 " .., 

0> 

"" 0: 

" .<:: 
" 2 iii ... 
" " P 

5l 0: 

" 0: 

"0 " "" ~ 

'~ ~ 
·iil 

~o 0 "" 0":' 0: 

iD c ~ . " ~~ .11 < 
co g t· ~ 
.c ::J - • cS 0::0 ·· 

..; 

~~ 
H 

C ... 
" 0 "" c · .. ·.· 0: C ~~ .. ~;::: " 

QI § c cv •• ; -
d c/) Q,I& .::: 
~ '" co; < ~ 2 ':~:':::,~~: 

;1 w:!~; " '" 
~ 

z .., 
.. :E r 1 :.:":::::: ..; 

~~ ~ ~ .... '" 0: 

f~ ~ ," '- );j 
~ ~ ~//. ~ 

.t: 0: > 0 u :-
Vl 
E 0: 

'" uJ ". 

" '" 

I 
>'I 

C .§ 
0 0: c.. ,s 
::l " l- t; 

0> 

"" 'Q 

~ 
J;i 

c ... 
'" /I) ,0 

E 0 
0 ... 
c " co "0 

U '" " " ..., 
'§ 
,0 ... 
'" P-

" A 
c¢ 

'" ... 
.c:i 
,0 

< 

Transgressionskonglomeraten. Je nach der petrographischen Beschaffenheit des Unter
grundes bestehen die in den verkitteten mergelig-tonigen Griinsanden eingeschlossenen, 
± gerundeten Gerolle dieses Konglomerats vorwiegend aus karbonischem Sandstein, 
Quarzkonglomerat (s. Abb. 464), Toneisenstein und Schieferton. 

In einem Fane beobachtete ich auf einem der eingeschlossenen Schiefertonbrocken des Karbons den 
ausgezeichnet erhaltenen Abdruck eines Farnrestes. Auch dem Fliizfiihrenden fremdes Material wie Gang-
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quarze, Kieselschiefer, Grauwacke, Briloner Roteisensteine u. a. ist festgestellt worden. Es ist wahrschein
lich durch Fliisse aus dem Hinterland hineingeflo13t worden (BARTLING 1911). 

Die GroBe der Gerolle ist sehr 
verschieden. Bald handelt es sich 
urn faust- bis wagenradgroBe,wenig 
gerundete Brocken, bald sind die 
verschiedenen Komponenten bis 
auf LinsengroBe abgerollt und ge
steinsweise aufbereitet. 

Abb. 464. Karbonischcs Quarzkonglomerat als Geroll im ccnomauen 
Basiskonglomerat. Zeche Hugo Ost. S.W.B. 

Sehr haufig zeigen die gro13eren der 
eingeschlossenen Gerolle ("Strandgerolle" 
B.ii.RTLINGS) auf der Oberflache ± tiefe, 
von Bohrmuscheln (Gastrochaena ostreae 
GEIN.) gebohrte Locher (s. Abb. 465), 
deren meist birnenfOrmig oder zylindrisch 
gestaltete, bis 4 cm tiefe Locher mit 
Griinsand oder Kalkspat erfiillt sind 
(s. Abb.466). 

~cm 

Abb. 465. Kohlensandsteingeroll mit Bohrmuschellochcrn 
aus dem ccnonlancn Basiskonglomerat. S.'V.B. 

Weiter YOm Rande der Kreide nach der 
Mitte des Beckens zu scheint das Basalkon
glomerat fast vollstandig zu fehlen. 

tiber dem Grundkonglomerat, bisweilen 
aber auch als unmittelbare unterste Schicht, 
stellt sich fast durchweg das bekannte Ton
eisensteinkonglomerat ein. Diese etwa 
0,30 m bis mehrere Meter machtige Bildung 
verdankt ihre Entstehung einer Zerstorung und 
Aufarbeitung toneisensteinfiihrender Schichten 
des Karbons, deren Material nicht weit von 
der Stelle ihres Anstehenden kiesartig abge
lagert wurde. Sie fehlt im Gebiet der Trias. 

Die Farbe dieses Konglomerats ist in unverwitter
tern Zustande intensiv griin. Die griine Farbe geht aber 
nicht auf den Glaukonit zuriick, da er hier fehlt; sie 
haftet vielmehr an der tonigen griinen Grundmasse. Ver
wittert ist das Toneisensteinkonglomerat gelb bis grau-

braun oder rostbraun und wird dann 
richtiger als Bra uneisensteinkon
glomerat angesprochen. Unter dem 
Einflu13 der Atmospharilien ist es ort
lich auch schon unter Tage gelb bis 
graubraun gefarbt. Bemerkenswert ist 
das ortliche Auftreten von faustgro13en 
Phosphoritknollen mit hohem Fe-Gehalt. 

Abb. 466. Aufgebrochenes Karbonsandsteingeroll aus dem cenomanen Basis
konglomerat, von Bohrmuscheln angebohrt. Schacht Grimbcrg IV. S.W.B. 

Da das vorriickende Meer den stel
lenweise sehr widerstandsfahigen kar
bonischen Untergrund nicht vollig ein· 
zuebnen vermochte, bildete sich insbe
sondere am Siidrande der Kreide eine 
durch die Brandung wesentlich beein
£lu13te, unruhige Landschaft (Scharen
landschaft) heraus, in der stark abge
rundete, ± hohe Klippen und Inseln 
aus Steinkohlensandstein iiber den £la
chen Strand herausgeragt haben miissen, 
wieaus zahlreichen Aufschliissen iiber 
und unter Tage (s. Abb.468) gefolgert 
werden kann. Sehr schone Auswa
schungswannen, Strudellocher, Buckel 
und Rillen finden sich im SW, am 

Kassenberg bei Miilheim (s. Abb. 469). Hier sieht man nicht selten auch eine siebartige Durchlocherung der 
Klippenoberflache durch Bohrmuscheln sowie einen Bewuchs mit Resten von Austern und Schwammen. 
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KAHRS (1927) und FIEGE (1928) haben den Verhaltnissen des Kassenberges bei Miilheim und des Bahn· 
einschnittes bei HeiBen·Miilheim besonders eingehende Darstellungen gewidmet, auf die hier verwiesen wird. 
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Abb.467. Bei der Transgression des Oberkreidemeeres herausgeformtes Relief der Karbonoberflache. Links stehengebliebene 
Sandsteinklippe. Steinbruch der Gels. B. A. G. an der Querenburger Stralle in Boclmm. 

Die Schichten des altesten 
Cenomans bzw. tiefsten Turons 
sind hier nur in den taschen
artigen Vertiefungen der Kar
bonoberflache abgelagert und 
haben keine geschlossene Decke 
bilden konnen. Es fehlt deshalb 
auf den Schwellen haufig das 
tiefste Cenoman, manchmal aber 
auch das gesamte Cenoman, so 
daB hier stellenweise nur die 
hoheren Schichten des Cenomans 
bzw. des unteren Turons das 
Karbon unmittelbar uberlagern. 
W 0 dagegen das Cenomanmeer 
weichere Schichten, insbesondere Abb. 468. Essener Griinsand, diskordant das Steinkohlengebirge iiberlagernd. 

die weniger widerstandsfahigen 
Schichten des Flozleeren, transgre
dierend uberschritt, konnte sich das 
Meer tiefer einarbeiten und eine voll
standigere Schichtenfolge zum Absatz 
bringen. Das ist z. B. ganz allgemein 
ost1ich von Unna, und zwar ost1ich 
von Sche1k, der Fall (s. Abb. 471). 

Die uber dem Kong1omerat fo1-
genden jungeren Gesteinsablagerun
gen des Cenomans sind petrogra
phisch in der Regel ziemlich scharf 
von dem unterlagernden Gestein ge
schieden. Sie bestehen zu unterst, 
und zwar am ganzen Sudrande, im W 
und in der Mitte, aus fein- bis mittel
kornigem Glaukonitsand, sog. Esse
ner Grunsand, der durch Mergel
substanz verfestigt ist (s. Abb. 470). 
Seine Machtigkeit kann mehrere 

Schachtabteufen auf Zeche Salzer und Neuack. Aufn. WINDMOLLER. 

Abb. 469. Vom Kreidemeere abgeschliffenc Karbonobcrflachc 
am Kassenberg bei Miilheim. Aufn. SEIPP. 

Meter betragen. Weiter im 0 bzw. im NO folgen im Hangenden wenig glaukonitfuh
rende, helle Kalkmergcl, die sog. armen Rhotomagensisschichten, ortlich mit 

Kukuk, Geologie. 27 
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Einlagerungen von Hornsteinen. Abgeschlossen wird die Schichtenfolge durch eine Bank 
mit stellenweise konglomeratartiger Beschaffenheit, den sog. Knollenkalk (s. Abb. 471). 

Das in der Verkennung seiner Entstehung friiher von den Bergleuten als "Bohnerz
lager" bezeichnete Toneisensteinkonglomerat bildet stratigraphisch keine besondere 
Zone, sondern stellt nur eine fazielle Aus
bildung des unteren Cenomans dar. Die 
GroBe dieser stellenweise in Brauneisenstein 
umgewandelten Toneisensteingerolle (nebst 
± zahlreichen Schiefertongerollen) schwankt 
zwischen Erbsen- und NuBgroBe (s. Ab
bildung 472). 

Kennzeichnend fiir die in ein fast glaukonitfreies, 
vorwiegend toniges, stellenweise auch sandig.kalkiges 
Bindemittel eingebetteten Toneisensteingerolle, aber 
auch fiir die groben Gerolle des tiefer gelegenen 
Basalkonglomerats, ist ihr meist wahrnehmbarer 
Hochglanz, der nach PETRAS CHECK (1922) auf 

Abb.470. Schematisches Prom des Cenomans am SW·Rande Abb.471. Die Ausbildung des Cenomans im SO des Bezirkes 
der Kreide . bei Bausenhagen. 

"Schlammpolitur" durch schlammig.triibes Wasser zuriickzufiihren ist. Leitfossilien wie Pecten asper und 
Dstreen werden in dieser Schicht nur selten gefnnden. 

Stellenweise sind die Toneisenstein· bzw. Brauneisenerzgerolle durch natiirliche Aufbereitnng zu einer 
richtigen Eisenerzlagerstatte (Triimmerlagerstatte) angereichert, wie in der Gegend von Horde, im Gruben· 

Abb. 472. Toneisensteinkonglomerat mit polierten Gerollen im Cenoman 
der Zeche Prosper II. S.W.B. 

felde der Zeche Minister Achenbach, in den 
friiheren Kohlensandsteinbriichen bei Frohn· 
hausen, auf den Zechen Prosper II, Ewald 
III/IV nnd an zahllosen anderen Stellen. 

Der Eisengehalt des Erzes ist meist nicht 
sehr hoch. Von der Zeche Tremonia wird er 
im Mittel von 20 Analysen zu 20,2 % Fe ange· 
geben, von anderen Vorkommen mit 14-17 % 
Fe. Ortlich konnen diese Vorkommen jedoch 
an Eisen reicher sein, so daB sie friiher, wie 
bei Horde und Bausenhagen, versuchs· 
weise auf Eisenerze bergmannisch ausgebeutet 
worden sind. 

In Richtung auf die Mitte des 
Beckens und auf die Paderborner 
Hochflache zu nimmt die Dicke des 
Toneisensteinkonglomerats, die Z. B. in 
der Essener Gegend bis 9 m, bei Horde 
(am Kipsburgschacht) rd. 6 m machtig 

werden kann, im allgemeinen bis zum volligen Verschwinden ostlich des Haarstranges abo 
Gelegentlich ist es unteranderem von BARTLING (1920) noch in der Tiefbohrung Ascheberg 14 und bei 

Drensteinfurt, und von mir nordlich der Lippe unter anderem im Schacht Radbod I und in der Bohrung Rohe 
Mark 1 festgestellt worden. 
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Ortlich, wie im Gebiet des Blattes Miilheim, ist an Stelle des Konglomerats eine "Muschelbrekzie" ge
treten, die als alter Strandwall aufzufassen ist. Dieser Muschelsand verschwindet nach N, NO und 0 
vollstandig. 

Nach dem Vorgange von CL. SCHLUTER hat man friiher das gesamte Cenoman (vom 
Hangenden zum Liegenden) auf Grund von Fossilien in drei Horizonte eingeteilt: 

c) Zone des Acanthoceras rhotomagense DEFR. (s. Abb. 473) (und des Holaster subglobosus LOR.). 
b) Zone der Schloenbachia varians Sow. (s. Abb. 474) (und des Holaster griepenkerli STB.). 
a) Zone des Pecten asper LOR. (s. Abb. 475) (und des Oatopygus carinatus AG.). 

Die von SCHLUTER auf das Vorkommen 
bestimmter fossiler Tierreste aufgebauteGlie
derung des Cenomans entspricht aber nicht 
mehr den Erfordernissen der neuesten strati
graphischen Erkenntnisse, da die sog. "Leit
fossilien" dieser Horizonte sich durchaus 

12cm 

Abb. 473. Acanthoceras rhotoroogense DFR. Oberes Cenoman. 
Wattenscheid. S.W.B. 

Abb.474. Schloenbachia varians Sow. Mittclcenoman 
S.W.B. 

nicht, wie SCHLUTER angenommen hat, auf diese Horizonte beschranken. Vielmehr treten 
die vermuteten "Zonenfossilien" teils nebeneinander, teils in allen drei Unterzonen auf 
(s. u. a. LbsCHER 1924). Beispielsweise kommen so
wohl Pecten asper als Schloenbachia varians innerhalb 
der Fazies des Griinsandes im gesamten Cenoman vor. 

Daher ist auch die naheliegende Frage nach der Machtig
keit der einzelnen Stufen nicht genau zu beantworten. Weder 
aus den Schachtprofilen, noch den Bohrtabellen, noch den 
Tagesaufschlussen sind sichere Anhalte fur ihre Grenze zu ge
winnen. Doch scheint die Machtigkeit des sog. Variansplaners 
fast durchweg graDer als die der Zone des P ecten asper zu sein. 
Die Gesamtmachtigkeit beider Zonen im S des Beckens be· 
wegt sich zwischen 1 und 25 m. 

Zu bemerken ist noch, daB der sog. Essener Grunsand 
kein Aquivalent der Zone des Pecten asper bzw. der Schloen
bachia varians ist, sondern je nach der Lage zur Kuste 
gr6Bere oder kleinere Teile des gesamten Cenomans umfaBt. 

Eine wirklich befriedigende Gliederung auf 
palaontologischer Grundlage kann erst nach Durch
fiihrung einer sehr eingehenden faunistischen Unter
suchung und Gleichstellung der verschiedenen Ab
lagerungen erfolgen. Bis dahin erscheint es zweck

Abb.475. Pecten asper LAM. Cenolllan. 
Essener Griinsand. S.W.B. 

maBiger, das vollstandig entwickelte Profil nach petrographischen Gesichtspunkten zu 
gliedern, wie das Z. B. schon durch BARTLING bei seinen Kartierungen auf den Blattern 
der geologischen Karte der PreuB. Geol. Landesanstalt geschehen ist. Er unterscheidet: 
das basale Toneisensteinkonglomerat, den Essener Griinsand und den hangen
den Cenomankalk. 

Ebenso legt STILLE seiner Gliederung der Kreide im 0 des Bezirkes die petrographische Ausbildung 
der Gesteine des Cenomans zugrunde und teilt das Cenoman vom Hangenden zum Liegenden ein in: 

27* 
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Cenomankalk (Obercenoman), Cenoman planer (Mittelcenoman) und Cenomanmergel (Untercenoman), 
eine Gliederung, die sich aber fiir unser engeres Ruhrgebiet nicht durchfiihren laBt. 

Da aber eine auf rein petrographischer Grundlage aufgebaute Gliederung nicht restlos zu befriedigen 
vermag, mochte BRED DIN eine solche nach den etwas wiIlkiirlichen "Grenzflachen" durchfiihren. 

Urn zu einer allgemein brauchbaren Einteilung zu kommen, diirfte es daher das 
richtigste sein, den epirogenetischen Oszillationen des Meeres entsprechend, das voll
standig entwickelte Cenoman in drei 8tufen unterzugliedern, und zwar vom Hangenden 
zum Liegenden in: 

Oberes Cenoman: Fossilarme Mergelkalke (zum Teil mit Acanthoceras rhotomagense). 
Mittleres Cenoman: Vorwiegend griinsandige bzw. kalkig-mergelige Ausbildung 

(zum Teil mit Schloenbachia varians). 
Unteres Cenoman: Konglomeratische bzw. sandige oder kalkige Ausbildung 

(zum Teil mit Pecten asper). 
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Abb.476. Die Machtigkeitsverhaltnisse des Cenomans (unter Heranziehung der Angaben von BARTLING). 

Wie Abb. 476 ersehen laBt, erstrecken sich die Machtigkeitslinien des heute vorhandenen 
Cenomans im allgemeinen von WNW nach 080. Dementsprechend ist auch der alte 
Kiistenrand des Cenomanmeeres (s. Abb. II) in der Richtung von Miilheim nach 080 an
zunehmen. Wichtig ist weiter, daB die Machtigkeit des Cenomans in Richtung auf den Teuto
burger Wald schnell zunimmt und auf das Doppelte bis Dreifache anwachst. Diese Erschei
nung diirfte zu dem Auftreten des Miinsterlander Abbruches in gewisser Beziehung stehen. 

ZahlenmaJ3ig ergibt sich das folgende Bild (s. Abb. 476): Die Machtigkeit des ge
samten Cenomans, die am 8iidrande bei Essen rd. 5-10 m miBt, steigt etwa bis zur 
Linie Dorsten-8insen auf rd. 30 m, bei Haltern auf rd. 50 m und bei Miinster auf rd. 170 m 
an, d. h. sie wachst auf einer 8trecke von rd. 75 km auf rd. 160 man. Dagegen nimmt 
sie von hier bis Lengerich (am Teutoburger Wald) viel schneller zu, und zwar von 170 m 
auf iiber 400 m, d. h. auf einer Lange von rd. 30 km urn rd. 230 m. 

Ausweislich der drei Nordsiidprofile (s. Abb. 477) betragt die Machtigkeit des Cenomans: 
im Westen: auf Schacht Barbara rd. 12 m, auf Zeche Nordstern I rd. 7 m, auf Zeche Hugo Ost rd. 9 m, 

auf Zeche Auguste Victoria V rd. 27 m und in der Bohrung Hohemark rd. 54 m; 
in der Mitte: auf Zeche Zoliern II rd. 2 m, auf Zeche Erin rd. 8 m, auf Zeche Emscher Lippe V rd. 39 m, 

in der Bohrung Liidinghausen 28 rd. 75 m und in der Bohrung Senden rd. 64 m; 
im Osten: in der Bohrung Konigsborn 5 rd. 8 m, auf Schacht Humbert rd. 57 m und in der Bohrung 

Hoetmar rd. 122 m. 
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sandes (Essener Griin
sand) VOl' (s. Tafel IX). 
Infolge fortschreiten
del' Transgression des 
Cenomans ist weiter 
nach NO, etwa bis zur 
Linie Haltern-Werne, 
nul' die untere und 
mittlere Zone in del' 
Fazies des Griinsan
des vertreten, wah
rend das obere Ceno
man schon in "Planer
fazies" (d. h. Wechsel
folge von grauen Mer
geln und hellen Kal
ken) erscheint. N och 
weiter nach NO, also 
in noch groBerem Ab
stand von del' ehe
maligen Kiiste, etwa 'P 
bis zur Linie Miinster- « 
Geseke, ist nul' noch ti:: 

das Untercenoman als 0 

Griinsand entwickelt, c:: 
wahrend schon das 
mittlere und obere Ce
noman ganz "Planer
charakter" tragen. 

DemgemiiB sind auch 
weitcr im 0, so bei Bill
merich, noch aIle drei 
Stufen in der Ausbildung 
des Essener Griinsandes 
vertreten, wahrend bei 
Fromern und Bausen
hagen (s. Abb. 478) in
folge immer groBerer Ent
fernung von der chema
ligen Kiiste schon das 
obere Cenoman in Kalk
fazies, und bei Soest so
gar das mittlere Cenoman 
als Planer entwickelt ist. 
Ostlieh von Sehelk (siid
ostlich von Unna) erreicht 
das gesamte Cenoman 
schon eine Machtigkeit bis 
zu 30 m. 

Auch im nordlichen 
Teil des Bezirkes, wie 
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auf der Zeche Auguste Victoria, ferner bei Ascheberg u. a. a. O. ist das untere Cenoman 
noch in glaukonitischer Ausbildung vorhanden. Noch weiter - auf den Miinsterlander 
Abbruch zu - verliert sich die Fazies des Essener Griinsandes allmahlich vollstandig. 

Schon in dem Bohrloch Hohenzollern (bei Datteln) solI der Griinsand vollig fehlen, ebenso wie im allge
meinen in den Bohrlochern der Gegend von Ahlen und Dolberg (nordostlich von Hamm). Hier ist die Zone 
nicht glaukonitisch-sandig, sondern mergelig ausgebildet. In der Gegend von Ascheberg-Drensteinfurt ist 
das tiefere Cenoman in der Fazies eines harten, kieseligen Kalksandsteins mit Phosphoritknollen und groBen 
vereinzelten Glaukonitkornern mit etwa 5 m entwickelt. 

Wo das Cenoman als kiistennahe Seichtwasserbildung zur Entwicklung gekommen 
ist, zeigt es neben einer stark sandigen Ausbildung einen Reichtum an griinem Glaukonit. 

Dieser Glaukonit (wasserhaltiges Kali-Eisenoxydsilikat mit 2-15% Kali) bildet sich auch noch heute 
im Meere in Kiistennahe dort, wo kalte, sauerstoffreiche, aufstcigende Meeresstromungen sich mit warmen 

Abb.478. Diskordante iJberlagernng des Karbonsandsteins 
durch Cenoman (Rhotomagensiskalke). Steinbrnch bei 

Fromern. Aufn. SCHLUTER. 

Oberflachenwassern mischen (nach HUMMEL, zitiert bei 
KAHRS 1927). Eine altere Analyse ergibt: Si02 = 58,17 %, 
Al20 a = 1O,09%,FeO = 18,75%, MgO = 3,37%,K20 = 
3,37%, H 20 = 6,25% (nach v. DECHEN 1855). Wegen 
seines Gehaltes an Kali, Phosphor und Kalk ist er zur 
Diingung der Felder zu verwenden. 

Abb.479. HarzeinschluB im Essener Griinsand. 
Schacht Grimberg IV. S.W.B. 

Kennzeichnend fiir den Essener Griinsand ist seine Farbe. Unverwittert durch
lauft sie aIle Schattierungen von dunkelgriin, blaugriin iiber graugriin zu heIlgriin; ver
wittert ist sie gelh bis braun, je nach der Zahl, GroBe und dem Verwitterungszustande 
cler beigemengten Glaukonitkorner. Hierbei wandeln sich die Eisenoxydverbindungen 
in Eisenhydroxyd urn. Nicht selten finden sich allerhand Einschliisse im Griinsande. 

Sehr haufig sind helle, graubraune, knollige Einschhisse aus Phosphorit. Sie werden 
als "Koprolithen" gedeutet. 

Phosphoritknollen aus der von mir untersuchten Bohrung Kea 6 enthiclten unter anderem 39,1 % 
Caa·(P04)2 und 17,9% P 20:;. 

Eine Analyse von Knollen aus dem Griinsand der Zeche Konig Ludwig VII/VIII ergab nach BUCHLER: 
Si02 = 0,32%, F 20 a = 5,86%, Al20 a = 13,40%, CaO = 13,87%, MgO = 0,77%, P 20 S = 24,38%, SOa = 
0,10% und noch viel CO2 sowie etwas sulfitischen Schwefel. 

AuBerdem fiihrt der Griinsand von Spongien herriihrende Kieselsa urekonkre
tionen. Als Seltenheit mochte ich noch einen EinschluB von topasfarbigem Harz im 
Griinsand der Zeche Grimherg IV erwahnen (s. Abb. 479). 

Haufig ist der cenomane Griinsand so fest den Gesteinen des Karbons aufgelagert, daB es wiederholt 
gelungen ist, beim Bohren auf Kahle einen Kern zu ziehen, der in demselben Stiick den horizontal gelagerten 
Griinsand diskordant iiber aufgerichtetem Karbongestein zeigt (s. Abb. 480). 

Auch Kohle mit fest anhaftendem Griinsand ist keine Seltenheit. 

Von ganz besonderer Bedeutung fiir den Betrieb des Bergbaues ist 
die Eigenschaft des Griinsandes, fiir einen groBen Teil des Bezirkes die 
wasserstauende Schicht zu bilden (vgl. im iihrigen den Abschnitt "Wasserfiihrung 
des Gebirges"). 
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Ein weiteres Kennzeichen des Essener Griinsandes ist sein groBer Versteinerungs
reichtum, der sich meist auf die ganze Zone des Griinsandes erstreckt. 

Fast aIle geologischen Museen Deutschlands (vornehmlich von Bonn, 
Berlin, Essen, Bochum) besitzen ± gute Fundstlicke aus dem Essener Grlin
sand. Bemerkenswerterweise ist die Tierwelt sowohl innerhalb der verschie
denen Faziesbildungen des Cenomans als auch an den einzelnen Fundpunkten 
sehr verschiedenartig entwickelt. 

Haufig vorkommende Reste sind (ohne besondere Berlicksichtigung der 
Klippenfazies) unter anderem: ArmfiiBer (Terebratula tornacensis und bipli
cata), Austern (Ostrea carinata und diluviana, Exogyra conica), Kammuscheln 
(Pecten asper, P. orbicularis, P. elongatus und P. beaveri), Inoceramen (Ino
ceramus virgatus, In. pictus, In. cripsi), Schnecken (Gattungen Pleurotomaria, 
Trochus, Turritella, Turbo, Natica), KopffliBer (Acanthoceras rhotomagense, 
A. laticlavium, M antelliceras mantelli, H yphoplites laurenti BOIlM, Nautilus 
cenomanensis, Schloenbachia varians, Schl. coupei, Puzosia subplanulata SeRL., 
Actinocamax plenus), Seeigel (Catopygus carinatus, Discoidea subucula, Ci
daris vesiculosus, Holaster subglobosus, H. nodulosus), zu denen ortlich noch 
Schwamme (Pachytilodia pomum), Korallen und Moostiere treten, sowie 
einige Vertreter der aus mediterranen Zonen bekannten Rudisten. Wirbel
tierreste sind mit Ausnahme von Schuppen und Zahnen von Fischen (vor
wiegend Haien) sowie einzelner Wir bel von Sa uri ern sehr sel ten. 

Umfassende Fossillisten haben KAHRS (1927), RIEDEL (1933) und LAU
RENT (1935) aufgestellt, auf die hier verwiesen wird. 

Eine sehr eigenartige Ausbildung zeigen die Tierreste in der naheren 
Umgebung der Klippen, so am Kassenberge, bei Wattenscheid, bei 
Billmerich und bei Fromern. Hier hat sich in den taschenartigen Ver
tiefungen des Karbonstrandes eine sonst fremde Tierwelt von groBer Arten
und Individuenzahl angesiedelt, von denen untcr anderem KAHRS (1927) 
ein ausflihrliches Verzeichnis gegeben hat. Wegen ihrer lediglich pala
ontologischen Bedeutung sei auf diese Sonderformen hier nicht weiter ein
gegangen. 

1m Salm-Salmschen Regalgebiet besteht das tiefe Cenoman 
aus hellem bis dunklem Mergelkalk und mehreren machtigen 

ALL. 480. Grcnzkern mit steil
stehendem Karbonsandschiefer (k) 
und dem Transgressionskonglome-

rat (t) des Esseuer Griinsaudes. 
llohrung Westfalen 25. S.W.B. 

Griinsandhorizonten. Hier sind die Griinsandlagen nicht im strengen Sinne niveau
bestandig, sondern verteilen sich auf das gesamte Cenoman, dessen Gesamtmachtigkeit 
etwa 30-45 m betragt. 

Mit dem Wechsel der Gesteinsbe
schaffenheit von SW nach NO geht 
naturgemaB auch eine Anderung der 
Fossilfiihrung Hand in Hand. Die aus 
dem S und SW bekannten Formen der 
Ammoniten, Muscheln, Brachiopoden 
und Seeigel verschwinden in der Rich
tung nach N und O. Statt ihrer treten 
unter anderem Inoceramus virgatu8, 
Inoceramus cripsi und Inoceramus orbi
cularis auf, welch letzterer geradezu als 
Leitfossil erscheint. 

Das 0 bere Cenoman (zum Teil 
Zone des Acanthoceras rhotomagense 
DEFR.) ist im SW des Bezirkes im Ge
biet von Speldorf und Miilheim noch 
nicht auszuscheiden. 1m SO und nach 
der Mi tte des Bezirkes zu ist, wie 

Abb. 481. Hornsteinfiihrende Bank (3) zwischen Rhotomagensis
kalken (2). An der Basis Griinsand (1). Hof Schliinder Lei 

Bausenhagen. Aufn. KUKUK. 

erwahnt, das obere Cenoman als glaukonitarmer und meist auch fossilarmer, 
heller Mergelkalk (sog. "arme Rhotomagensisschichten" STROMBECKS) ausgebildet, 
der ein im Cenoman des engeren Ruhrbezirkes ganz neues Element darstellt. 

Besonders gut sind die Rhotomagensiskalke im SO in der Gegend zwischen Bausenhagen und Grline
ba u m (Blatt Wed) aufgeschlossen. Hier treten an ihrer Basis ein bis drei je 0,30-0,70 m machtige "Hornstein" 
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fiihrende Banke auf (s. Abb. 481), die nach BXRTLING (1908) von Bosselbahn bei Bausenhagen bis Driig
gelte bei Soest verfolgt werden konnen. Sie bilden nach unten die Grenzschicht gegen die gelblichen, schwach 
kieseligen Kalke des mittleren Cenomans der Varianszone. N och weiter ostlich zeigt das Cenomanprofil der 
Gegend von Soest folgende Gliederung: 

Hangende Mergelkalke (= arme Rhotomagensisschichten SCHL UTERS) 
Hornsteinbank. . . . . . . . . . . . . . . 
Untere Mergelkalke (Variansplaner) . . . . . . . . . . . . . . . 
Glaukonitische Mergel (= Essener Griinsand). . . . . . . . . . . 

· rd. 15-20 m, 
rd. 0,5 m, 

· rd. 10 m, 
· rd.2-5m. 

Die hornsteinfiihrenden Banke sind sogar noch im NW an der Lippe (Zeche Baldur) nachzuweisen. Hier 
wurde beim Abteufen des Schachtes Baldur II folgendes Profil festgestellt (BARTLING 1920): 

WeiBe fossilarme Kalke. . . . . . . . . . . . . . . 2 m 
Helle glaukonitische Kalkmergel mit Hornsteinbanken .......... 21 m 
Hornsteinreiche, glaukonitische Mergelbank. . . . . . . . . . . . . . . 1 m 
Strandkonglomerat, vorwiegend aus Buntsandsteinblocken (?) und Karbon-

sandstein, im festen, stark mit Glaukonit impragnierten Mergel eingebettet 1,5 m 

Gesamtmachtigkeit des Cenomans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5 m 

Beachtenswert ist hier die groBe Machtigkeit der glaukonitfiihrenden Schichten einschlieBlich der horn
steinfiihrenden Banke. 

Nordlich von Haltern an der Lippe zeigen die von mir untersuchten Kea-Bohrungen, wie z. B. Bohrung 
6 und 11, wieder vollstandige Cenomanprofile. 

Bohrung Kea 6. 
Versteinerungsarmer, weiBer Kalkmergel mit dunklen Zwischenlagen und 

haufigen Einlagerungen von Schwefelkiesknollen ............ 28,7 m 
Fossilreicher, hellgrauer Kalkmergel mit Inoceramus virgatus, Rhynchonella 

und Seeigelresten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,0 m 
Glaukonitreicher, graugriiner Kalkmergel mit Phosphoritknollen und 

Inoceramen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 m 

Bohrung Kea II. 
WeiBer, versteinerungsleerer Kalkmergel mit dunklen Zwischenlagen 
WeiBgrauer Kalkmergel mit dunklen Zwischenlagen ....... . 
Hellgrauer Kalkmergel mit Inoceramus sp . ........... . 
Glaukonitischer, graugriiner Kalkmergel mit Phosphoritknollen und Ino-

ceramenresten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48,6m 

13,24 m 
12,5 m 
19,8 m 

5,2 m 

50,74 m 

In ahnlicher Weise sind auch die Aquivalente der "armen Rhotomagensiskalke" 
ganz im NW im Salm-Salmschen Regalbezirk ausgebildet. Hier bestehen die 30-105 m 
machtigen Schichten aus stylolithischen oder rot bis grtin marmorierten Kalken oder 
Mergeln, die im Liegenden mit hornsteinftihrenden Kalkmergelbanken abschlieBen. 

Weiter nach der Mitte des Mtinsterschen Beckens zu werden die Kalke immer reiner, 
die Fauna bleibt aber sehr arm. Dagegen wird im 0, in den Steinbrtichen der Gegend 
von Unna, die Fauna wieder reicher. 

Es finden sich hier nicht selten Acanthoceras rhotomagense, Nautilus cenomanensis, Puzosia subplanulata, 
Pecten beaveri, Holaster subglobosus u. a. 

Als wichtige Grenzschicht des oberen Cenomans gegen das tiberlagernde Turon 
ist die in Form einer knolligen, 0,30-0,70 m machtigen Kalkbank auftretende sog. 
Knollenbank anzusehen. Sie ist schon bei Broich und Mtilheim-HeiBen, Gelsen
kirchen, Essen und Wattenscheid tiber Tage (s. FIEGE 1926 und KAHRS 1927) fest
gestellt, und auch unter Tage beim Abteufen der Schachte Konig Ludwig VII/VIII und 
Adolf von Hansemann IV/V als kennzeichnende Grenzschicht von mir wieder erkannt 
worden (s. Tafel XI). Am Stidrande des Cenomans laBt sie sich tiber Tage weiter tiber 
Barop, Horde, Billmerich, Fromern, Bausenhagen (s. Abb. 471) bis nach 
Wickede a. d. Ruhr verfolgen (s. Abb. 482). Sie konnte von mir aber auch auf dem 
Schacht V der Zeche Minister Stein, Schacht IV der Zeche Gneisenau, Wetterschacht 
Grevel der Zeche PreuBen-Gneisenau, Schacht Humbert der Zeche de Wendel nach
gewiesen werden (vgl. Tafel XI). 

Weiter nach N scheint die Knollenbank schnell zu verschwinden, beispielsweise ist sie 
in den Aufschltissen der Zechen Alter Hellweg und Unna nicht mehr so klar entwickelt. 
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Diese an Fossilien im allgemeinen nicht reiche Bank bildet auch das Bett des Actino
camax plenus, der sich hier, wenn auch vielfach zerbrochen und mit gegeneinander ver
schobenen Teilen, nicht selten findet (LAURENT 1935). 

Ihre eigenartige Ausbildung hat den Forschern viele Ratsel aufgegeben. So erinnern 
die unregelmaBigen Knollen an Feuersteinknollen der senonen Kreide, wenn sie auch 
anderer Zusammensetzung sind. Die Knollen sind aber auch keine Strandgerolle. Da die 
Bank nach LAURENT dort, wo sie auf Karbon auflagert, auch Karbongerolle fiihrt, muB 
sie als Bildung der Brandung angesehen 
werden. Besonders eigenartig ist die wul
stige Oberflache, die man als Emersions
flache gedeutet hat. Da sie als solche der 
Erosion ausgesetzt war, wiirde sie - min
destens stellenweise - zerstort worden 
sein. Das ist aber keineswegs der Fall. 
Es muB vielmehr bald nach ihrer Bildung 
eine Verfestigung der Schicht eingetreten 
sein, da man auf ihr Fossilien des unteren 
Labiatus aufsitzendfindet (LAURENT 1935). 

Jedenfalls stellt die Knollenbank das 
Anzeichen der ersten groBeren Regres
sion des Kreidemeeres dar (LascRER 1924, 
FIEGE 1926, LAURENT 1935). 

1m Gegensatz zu der eben geschilder
ten Ausbildung des oberen Cenomans 

Abb.482. Knollcnbank (2) der oberen Rhotomagensisschichten (1) 
bei Wickede (Ruhr). Auin. KUKUK. 

sind die ganz am Nordwestrande zwischen Stadtlohn und Gronau auftretenden Hori
zonte als schreibkreideahnliche Bildungen entwickelt. Diese sog. "Galeritenschich
ten" stellen nach LascRER (1910) eine Seichtwasserbildung dar. Dagegen besteht hier 
die tiefere Abteilung des Cenomans (Varians- und Pecten asper-Zone) aus Mergeln, die 
durch Ton und Sand verunreinigt sind. 

1m Hinblick auf die durch den gegebenen Raum gebotene Beschrankung muB von 
einer eingehenden Behandlung der Verhaltnisse des Cenomans im NW und NO des 
Bezirkes abgesehen werden (s. Abb. 463). Sie findet sich unter anderem in WEGNERs 
Geologie Westfalens. Ob Cenomanschichten auch auf der linken Rheinseite auftreten, ist 
noch nicht mit Sicherheit geklart, obwohl unter den dort nachgewiesenen Kreide
schichten auch Griinsande festgestellt sind. 

3. Turon. 
Wie das Cenoman bildet auch das Turon ein ununterbrochen umlaufendes ± breites 

Gesteinsband, dessen Schichten nach der Mitte des Beckens hin einfallen (Abb.463.) 
Auch im Turon lassen sich die Schichten in solche einer "kiistennahen" Fazies westlich 
des Haarstranges und dessen Fortsetzung nach W, und in die einer "kiistenfernen" Fazies 
ostlich des Haarstranges, in der Paderborner Hochflache, am Teutoburger Walde sowie 
in der Mitte des Miinsterschen Beckens gliedern. Da wir es innerhalb des engeren Industrie
bezirkes vorwiegend mit der kiistennahen Ausbildung am Siidrande des Turons zu tun 
haben, solI hier vornehmlich dieser ersteren gedacht werden. 

Das westfalische Turon oder der obere "Planer" umschlieBt im wesentlichen die 
hellen, ± festen, kalkig-tonigen bis kalkigen Mergelgesteine, die yom westfalischen Berg
mann unter dem Gesamtbegriff des "WeiBen Mergels" zusammengefaBt werden. Weiter 
nach SW und W gehen die kalkigen Mergel groBtenteils in mergelige Griinsande und 
untergeordnet in graue Mergellagen iiber. Der fazielle Wechsel der Schichtenausbildung 
wird aus der von BRED DIN (1934) entworfenen Tafel IX und seinem Profil Abb. 456 deut
lich erkennbar. 

Am Nordwestrande des Kreidebeckens zwischen Graes und 0ding nimmt, wie das 
Cenoman, auch das Turon in seinem mittleren und unteren Teil eine schreibkreide
ahnliche Zusammensetzung an. 
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Die harteren, kluftreichen Banke in der Mitte und im 0 der Miinsterschen Kreide
tafel wechsellagern mit weichen, tonig-mergeligen und fast kluftlosen Zwischenlagen sowie 
gelegentlichen glaukonitreichen Kalksandsteinbanken. Letztere sind meist ± als deut
lich ausgepragte Griinsandhorizonte (sog. "Soester" und "Bochumer" Griinsand) 
entwickelt und bilden hier ± scharfe Grenzlagen der turonen Schichtenfolge. 

Dort, wo die Variansplanerschichten sowie die Rhotomagensiskalke des Cenomans 
ebenfalls vorwiegend als helle feste Kalke entwickelt sind, wie im 0 des Bezirkes, gehoren 
auch sie - rein bergmannisch betrachtet - zum "WeiBen Mergel". 

o 
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Abb. 483. Die Machtigkeitsverhaltnisse des Turons (nnter Heranziehung der Angaben von BARTLING). 
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Wie aus Abb.483 hervorgeht, wachst das gesamte Schichtenpaket des Turons in 
seiner Machtigkeit von etwa 25 m in der Linie Gelsenkirchen-Bochum auf rd. 150 m 
(nordlich der Lippe) an, um von hier auf rd. 300 m (westlich von Bielefeld) anzusteigen. 

1m einzelnen zeigt das Turon in den drei Nordsiidprofilen (s. Abb. 477) folgende Machtigkeiten: 1m W: 
Schacht Barbara rd. 50 m, Zeche Nordstern rd. 50 m, Zeche Hugo Ost rd. 49 m, Zeche Auguste Victoria 
rd. 92 m, Bohrung Kea 2 rd. 130 m, Bohrung Hohemark rd. 184 m; in der Mitte: Zeche Zollern I rd. 70 m, 
Zeche Erin rd. 55 m, Zeche Emscher Lippe V rd. 130 m, Bohrung Liidinghausen 28 rd. 166 m, Bohrung Senden 
rd. 150 m; im 0: Bohrung Konigsborn rd. 102 m, Schacht Humbert rd. 168 m, Bohrung Hoetmar rd. 190 m. 

Uber den genaueren Verlauf des Turonausgehenden gibt Abb. 483 AufschluB. Seine 
siidliche Grenzlinie ist durch die Einfliisse der nach Ablagerung der Kreide wieder auf
lebenden Bewegungen langs der alten Karbonstorungen stellenweise ebenso verworfen, 
wie das Ausgehende des Cenomans (Tafel X). 

Mit dem Beginn des Turons setzt die zweite groBe Meerestransgression der 
oberen Kreide ein, die an AusmaB die cenomane Uberflutung iibertrifft. Sie ist an ver
schiedenen Stellen, so insbesondere am Siidostrande bei Fromern und Billmerich, 
anscheinend aber auch am Siidwestrande des Bezirkes bei Broich (LAURENT 1918) und 
in mehreren anderen Steinbriichen in Form eines deutlich entwickelten, turonen Basal
konglomerates (mit eingeschlossenen Karbongerollen) und leitenden turonen Fossilien 
unmittelbar iiber dem Karbon gut nachzuweisen. 

Die an zonenbestandigen Leitformen (Makrofossilien), und zwar insbesondere an 
Inoceramen reichen Schichten des Turons werden seit altersher nach diesen Fossilien 
gegliedert. Eine feinere Unterteilung auf Grund verschiedenartiger Tiergruppen (Ammo-
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niten, Inoceramen, Seeigel u. a.) sowie von Mikrofossilien (Foraminiferen und Ostracoden) 
ist noch nicht durchgefiihrt worden. 

1m Jahre 1920 teilte BARTLING das Turon am Sudrande des Beckens von Munster 
(vom Hangenden zum Liegenden) nach dem Vorgange SCHLUTERs ein in die (s. Tabelle): 

In dieser Gliederung wird 

die schon von SCHLUTER aufge- d) II Zone des Inoceramus schloenbachi 
stellte Unterstufe des Turons, (= Cuvierischichten) 

die Zone des Actinocamax ple- -c-) -!- ----Zone des Scaphites geinitzi 
nus (s. Abb. 484) in der Aus- ! (= Scaphitenschichten) 
bildung grauer glaukonitischer I (mit dem Soester odcr oberen Grtin-

Oberturon 

Mergel, von BARTLING nicht I sand) 
mehr genannt. 1)-- Zone des Inoceramus-l-a-ma-rc-k-i------- - -

D ··b· d d (= Brongniartischichten) 
emgegenu er Wlr von an eren II (mit dem Bochumer oder mittleren) 

Forschern, so insbesondere von Lo- Grtinsand) 
SCHER (1924/25), darauf hingewiesen, ___ : _____ _ 

Mittelturon 

daB die Zone des Actinocamax plenus a) I Zone des Inoceramus labiatus 
aus palaontologischen und petrogra- ! (= Mytiloidesschichten) 

Unterturon 

phischen Grtinden als selbstandige 
Zone, und zwar als tiefste Zone des Turons, wieder eingefiihrt werden mtisse. Mit ihr trete eine Reihe neuer 
Tierformen, wie Galerites subsphaeroidalis, Ptychodus decurrens, Synhelia gibbosa nebst Rudistenarten auf, 
die auf das Eintreten der neuen Lebensbedingungen zur Turonzeit hinweise. Fest
stellungen von HEINZ (1932/33) scheinen diese Auffassung zu sttitzen. 

Nach den sorgfaItigen Untersuchungen von LAURENT (1935) ist jedoch das Vorkom
men von Actinocamax plenus fast vollig auf die sog. oberste Knollenbank des Ober
cenomans beschrankt, wenn er auch vereinzelt von ihm in der Klippenfazies des 
Labiatusplaners bei Broich und Fromern nachgewiesen wurde. 

Aus diesem Grunde solI hier die Plenuszone als besonderer Horizont des Turons 
ausscheiden. 

Wegen ihrer guten Kennzeichnung sind die schon oben erwahnten 
beiden turonen Grunsandhorizonte: Bochumer (= mittlerer) und 
Soester (= oberer) Griinsand beziiglich der Gliederung des Turons 
fiir den Bergbaubezirk von groBer Bedeutung. Beide lassen sich inner
halb des groBeren Teiles dieses Gebietes sowohl unter Tage als iiber Tage 
in Form ± glaukonitischer Kalksandsteine bzw. mergeliger Sand
steine mit meist ausgesprochener Griinfarbung nachweisen (vgL im 
iibrigen Tafel X und XI). Wie Tafel X ersehen laBt, erstreckt sich der 
Soester Griinsand viel weiter nach 0 als der Bochumer Griinsand, 
und zwar etwa bis Borchen (siidlich von Paderborn). Dagegen scheint 
sich der Bochumer Griinsand schon siidostlich von Hamm zu ver
lieren. 1m N scheint bald der Bochumer Griinsand iiber den Soester 
(wie nordlich Liinen und nordostlich Recklinghausen), bald der Soester 
Griinsand iiber den Bochumer (wie sudostlich von Marl) hinauszu
greifen. Beide Horizonte lassen sich im W und SW (d. h. westlich einer 
Linie Dortmund-Recklinghausen) nicht mehr durchweg als scharf ge
trennte Zonen verfolgen. Von hier aus nach W und SW ist nur ein 

Abb. 484. Actinoca
max plenus BLAINV. 

Oberes Cenoman. 
Miilheim. S.W.B. 

Griinsand vorhanden, del' durch das haufig beobachtete Auftreten einer deutlichen 
Emersionsflache innerhalb des Griinsandes auf ein Zusammenliegen beider Horizonte 
hinweist. Nach del' Literatur solI jedoch in diesem Gebiete stellenweise nur der Soester 
Griinsand vorhanden sein, der dann unter Ausfall des Bochumer Griinsandes unmittel
bar die Schichten des unteren Turons (Labiatusplaner) iiberlagert. 

1m N des Ruhrgebietes, insbesondere nordlich der Lippe (wie im Salm-Salmschen 
Regalbezirk), scheinen beide Griinsande ganz verschwunden zu sein, allerdings mogen 
sie als ± sandige Einlagerung, jedoch ohne griine Farbung, noch viel weiter nach N zu 
verfolgen sein. 

Stellen auch die obengenannten turonen Grunsande (Bochumer und Soester) nul' 
fazielle Ausbildungsformen der Zonen des Inoceramus lamarcki bzw. des Scaphites geinitzi 
dar, so lassen sie sich doch fiir die Zwecke einer Gliederung del' Kreide im Hauptbergbau
gebiete fiir die besonderen Zwecke des Bergbaues gut verwenden. 
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DemgemaB konnen wir fur den 0, und zwar ostlich der Linie Dortmund-Gladbeck, 
folgendes Gliederungsschema aufstellen: 

Dabei sollen dem Vorgehen der PreuB. Geo!. Landesanstalt entsprechend nur die Schlonbachischichten 
zum oberen Turon gestellt werden (BEYENBURG 1934). 

Tabelle 35. Gliederung des Turons ostlich von Dortmund-Gladbeck. 

_I_n_o_ce_ra_~_~_~_e_8~_~_l~_en_b_a_ch_i_1 Schloenbachischichten II He~:~~~d!a!i:td~~hle~sS~~~~r:m _O_b_e_r_t_u_r.o_n __ 

I S h·t h· ht Helle Mergelkalke (gelegentlich 
I cap I ensc IC en ± glaukonitfiihrend) 

Zone des 
Scaphites geinitzi 

Zone des 
Inoceramu8 lamarcki 

Zone des 
Inoceramu8 labiatu8 

Soester Griinsand 

Lamarckischichten 

Lebhaft (meist giftgriin) gefarbter fester 
kalkiger Griinsandstein 

Helle dickbankige Mergelkalke (haufig 
mit Hornsteinknollen) 

I 
B h G .. d Graugriiner mergeliger Griinsand (stellen-

oc umer runsan weise mit Tonbanken) 

I~~--h· ht - .. - -Leicht griingraue bis hellgraue tonige 
I a Ia ussc IC en Mergel 

Mittelturon 

Unterturon 

An Stelle dieser Gliederung muB jedoch fur den W bzw. SW des Industriebezirkes 
einschlieBlich der Gegend von Essen und Gelsenkirchen eine andere treten, da sie hier 
infolge verschiedener Trans- und Regressionserscheinungen und des dadurch bedingten 
Fehlens verschiedener Stufen des Turons nicht mehr durchzufuhren ist. Fur dieses Ge
biet laBt sich nach dem Vorschlage von FIEGE (1928) etwa folgendes Schema aufstellen: 

Tabelle 36. Ausbildung und Gliederung des Turons im SW und W des Bezirkes. (Nach FIEGE 1928.) 

Graue, griinsandarme oder griinsandfreie Mergel bzw. glaukonitische Mergelsande I ____ o_b_er_t_ur_o_n __ _ 

Giftgriine, lockere oder kalkig verfestigte Griinsande (Soester Griinsand) 
Mittelturon 

Mergeliger Griinsand (Bochumer Griinsand) 

WeiBe oder helle Mergel, gelegentlich mit Kalkbanken, an der Basis griinsandig Unterturon 

Demgegenuber ergibt sich fur den NO bzw. N des Bezirkes (auBerhalb der Ver
breitung der turonen Grunsande) folgende Gliederung: 

Hellgraue Planerkalke 

Leicht graugriine Tonmergel 

a) Labiatusschichten (Unterturon). 

Ober- und Mittelturon 

Unterturon 

Die Auflagerungsflache der Labiatusschichten als Oberflache der durchweg vor
handenen Knollenbank des Cenomans (mit Actinocamax plenus) ist - wenigstens am 
Sudrande - meist recht scharf ausgepragt und laBt die der Labiatustransgression voraus
gehende Regression deutlich erkennen. Rein petrographisch betrachtet, setzt sich die 
Schichtenfolge des Labiatusplaners im mittleren Teil des Hauptbergbaugebietes im 
allgemeinen aus einer Wechsellagerung nahe der Oberflache hellgrauer bis gelbweiBer, 
dick- bis dunnbankiger, ± fossilfuhrender Kalkmergelbanke zusammen, die mit dunn
schichtigen, tonreichen und fossilarmen Schichten wechsellagern. N ach dem Liegenden 
zu werden die Schichten meist sehr tonig und schlieBen mit einer an Fossilarten armen, 
aber an Individuen ungemein reichen Zone abo Als hangendste Schicht des Labiatus 
beobachtet man haufig eine Tonbank. 6rtlich finden sich in einigen Kalkbanken des 
Labiatusmergels kieselige, fossilfuhrende Knollen (Kieselschwamme). Kennzeichnend fur 
einen groBen Teil des Labiatus ist die von Ausscheidungen auf Kluftflachen ausgehende, 
schwache lichtgrune Farbe, die weiter nach N allmahlich grauer wird. Auch nach W 
verliert sich die grune Farbe und macht westlich von Essen einer weiBen Farbe Platz. 



Turon. 429 

Am Siidrande bei Horde besteht die etwa 20-30 m machtige Zone zu oberst aus rd. 25 m machtigen, 
stellenweise brotlaibartig verwitternden hellen Mergeln in Planerfazies und zu unterst aus rd. 5 m sehr 
tonigen fossilreichen Mergeln. 

In der Richtung nach W steigt der Tongehalt der Labiatusschichten an, so daB 
z. B. am Kassenberg bei Miilheim die Banke schon fast zu reinen Tonlagen geworden 
sind. AuBerdem stellt sich, wie auch BARTLING und KAHRS nachwiesen, in den untersten 
Schichten des Labiatus - etwa von Wattenscheid ab nach 
W - ein bescheidener Glaukonitgehalt ein, der auf die alte 
Grenze hinweist. Die Schachtaufschlusse zeigen weiter, daB 
die Schichtflachen des Labiatus vielfach nicht ganz eben, 
sondern wellenformig ausgebildet sind. Ob es sich hierbei, 
wie vermutet wird, urn Druckerscheinungen handelt, ist 
noch nicht einwandfrei geklart. 

Infolge Umlaufs von eisenhaltigen Wassern auf den Kliiften hat sich 
auf deren Flachen haufig ein diinner Absatz von Eisenhydroxyd abge
schieden, der die Kluftflachen des urspriinglich graublauen Gesteins 
stellenweise graugelb bis rostbraun gefarbt hat. 

Wie an vielen Stellen Norddeutschlands, treten ortlich 
an der Basis des Labiatusplaners teils rotgefar bte, teils 
hellrot- und griingeflammte Schichten, sog. "Rotplaner", 
auf, der dem Rotplaner des Teutoburger Waldes und 
des Wiehengebirges sowie bei Geseke und im hollandischen 
Grenzgebiet entspricht. 

Diese am Siidrande nicht zu beobachtende Erscheinung findet sich 
noch in der Mitte des Beckens, wo sie nach BARTLING (1920) auf den 
Zechen Emscher Lippe IIIIIV und Hermann Illl, nach RAUB auf 
Zeche de Wendel (Schacht Humbert) und von mir auf der Anlage 
A uguste Victoria (Schacht III) mit rd. 3 m festgesteUt werden 
konnte. Auch in den Keabohrungen (nordlich Haltern) konnte ich 
den Rotplaner beobachten. Von Interesse ist, daB nach RIEDEL (1933) Abb. 485. Inoceramuslabiatus SCHLOTH. 
auch im Senon der Zeche Ewald Fortsetzung (Schacht V) eine Bank Labiatusschichten. Untcrturon. S.W.B. 

mit Rotplaner auftritt. 
Wie kaum ein anderer Horizont der Kreide ist der Labiatusplaner durch das 

auf eine geringmachtige Zone am Liegenden beschrankte massenhafte Vorkommen des 
diinnschaligen Inoceramus labiatus SCHLOTH (s. Abb. 485) gekennzeichnet. Dieses 
Fossil, das allerdings an den verschiedenen Fund
orten sehr variable Formen zeigen kann (SEITZ 
1935) und iiberall dort angetroffen wird, wo 
Labiatusschichten zur Ausbildung gekommen sind, 
ermoglicht die sichere Erkenntnis der stratigra
phischen Hohe der einbettenden Schicht. 

Weitere Inoceramenarten sind selten vertreten. Doch 
finden sich haufig andere Fossilien, wie Rhynchonella 
cuvieri, Terebratula gracilis, Discoidea subucula GOLDF., 
Cardiaster truncatus, Dorocidaris subve8iculo8US (s. Abb. 486), 
Mammite8 nodo8oides, Pachydiscu8 peramplus, P. lewesien8i8, 
Puzo8ia rauffi, Synhelia gibbo8a sowie rohrenartige Gebilde 
(Ga8trochaena amphisbaena GOLDF.). Abb. 486. Dorocidaris 8ubvesicul08us D'ORB. 

Bisweilen treten auch Radioliten (Rudisten), wie Labiatu8pJaner. Altenbochum. S.W.B. 

Durania mortoni MANT. und Sauvagesia westfalica WEGNER, 
Wurmrohren, ferner Reste von schollenahnlichen Fischen wie Beryx ornatus, weiter von Muschelkrebsen 
sowie von Sauriern auf. Auf Schacht Unna fand der bekannte Sammler FALK (Liinen) Knochenreste, die 
nach JAEKEL einer nicht bestimmbaren Schildkrotenart angehoren. Auch die Kleinlebewelt ist durch 
das massenhafte Auftreten von Foraminiferen und Ostracoden reich vertreten. 

Dort, wo der Labiatusplaner in Klippenfazies entwickelt ist, wie bei Fromern, Billmerich, Broich 
u. a. 0., zeigt auch die Fauna eine Sonderausbildung, auf die aber hier nicht eingegangen werden kann. Er. 
wahnung verdient, daB hier von LAURENT 7 PerIen von Inoceramen gefunden worden sind, die sich zum 
Teil noch im Schalenverbande befanden. 

1m Gegensatz zu dem sonst allgemein zu beobachtenden Anwachsen der Kreide
schichten nach N nimmt die Labiatuszone in dieser Richtung teilweise bis zum Verschwin
den ab (s. Abb. 487). 
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Ihre Machtigkeit, die am Ausgehenden etwa 25 m, bei Essen 10-20 m und bei Gelsenkirchen noch rd. 
10-15 m erreicht, geht nach W und N bis zur Linie Buer-Gladbeck rasch auf wenige Meter herab und 
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Abb.487. Linien gleicher Machtigkeit im weiBen Labiatus·Mergel. Zum Teil nach OBERSTE-BRINK. 

betragt z. B. auf den Rheinbabenschachten 3 m und auf Graf Moltke III/IV nur mehr rd. 1 m. Auf der Zeche 
Graf Moltke I/II scheint sie ganz verschwunden zu sein. Dementsprechend ist sie z. B. auch auf Friedrich 
Thyssen II/V sowie auf der Zeche Lohberg I/II nicht mehr vorhanden, wahrend sie auf Schacht Friedrich 

Abb.488. Tasche im Sandstein (1) der Magerkohlenschichten, gefiillt mit fossil· 
uud geriillfiihrendem Klippenlabiatus (2), dariiber normaler Labiatusplaner (3). 

Steinbruch bei Friimcrn (iistlich StoB). Aufn. KUKUK. 

Thyssen III/VII 5 m und auf IV/VIII 
noch 5,50-20 m miBt. 

Weiter im N wachst sie je
doch wieder an und erreicht 
auf Zeche Auguste Victoria 
rd. 10 m und mehr und nord
lich der Lippe in den Keaboh
rungen 20 m und mehr. 

Wie schon erwahnt, trans
grediert der Labiatusplaner an 
einzelnen Stellen des Siidran
des iiber das Cenoman hinaus, 
so bei Dorney (Blatt Witten), 
bei Billmerich (im Steinbruch 
Bals) und im ostlichen Stein
bruch bei Fromern. Hier ist 
der Labiatus in typischer Klip
penfazies entwickelt (s. Ab
bildung 488). Von einer allge
meinen Transgression des Tu

rons ostlich der Bickefelder Verwerfung, wie sie auf den alteren Blattern der Geologischen 
Landesanstalt dargestellt ist, kann jedoch trotzdem keine Rede sein. 

Wegen der im allgemeinen stark tonigen Beschaffenheit seiner Schichten tritt der 
Labiatusplaner als Wasserfiihrer nur untergeordnet in Erscheinung, obwohl die stark 
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zerkliifteten kalkigen Banke vielfach wasserfiihrend sind. Beispielsweise entnimmt die 
Bochumer Schlegel-Brauerei ihr Betriebswasser den Labiatusschichten. 

Der am Ausgehenden zu brotlaibartiger Verwitterung neigende Labiatusmergel gibt bei starkerer Ver
witterung einen schweren tonigen Boden abo An der Oberflache wird er infolge seiner geringen Harte meist 
als Senke sichtbar_ 

Der Charakter der tonig-kalkigen Gesteine spricht fUr die Bildung in einem tiefen Meere in groBerem 
Abstande von der Kiiste, das zur Labiatuszeit eine groBere Ausdehnung als das Cenomanmeer gehabt haben 
diirfte. 

Sehr gering ist die technische Verwendung des Labiatusmergels. Das in sog. "Mergelkuhlen" gewonnene 
Material diente friiher in groBem Umfange, stellenweise auch heute noch, zum Mergeln der Felder. Bei 
Wi c ked e a. d. Ruhr wurden vor dem Kriege Labia tusmergel und Cenomankalk gemischt zur Zementfa brika
tion verwandt. In Billmerich hat man die verwitterten tonigen Mergel zur Herstellung von Blumentiipfen 
benutzt. 

b) Der Bochumer Griinsand (Mittelturon). 
Die Basis der nachst hoheren Zone des Inoceramu8 lamarcki (= Inoceramu8 brongni

arti) wird von griinsandigen Lagen gebildet, die als eine fazielle Ausbildung der Lamarcki
Zone aufzufassen sind. Sie spiegeln die zweite groBe Regression der oberen Kreide 
wieder. In dem Bochumer Griinsand handelt es sich um ein etwa 2-25 m machtiges Paket 
glaukonitreicher, mergeliger Feinsandsteine bzw. Kalksandsteine oder sandiger Mergel
banke von griiner Farbe. Gegeniiber der vielfach dunkelgriinen Farbe des Essener Griin
sandes ist die des Bochumer Griinsandes durchgehend heller und kraftiger. Dabei ist 
die GroBe seiner Glaukonitknrner meist etwas kleiner als beim cenomanen Griinsande. 
Wegen seiner in der Umgebung von Bochum und Langendreer besonders kennzeich
nenden, stellenweise iiber 20 m machtigen Ausbildung ist dieser sog. Mittlere Griin
sand von BARTLING (1920) als Bochumer Griinsand bezeichnet und als eine eigene 
Zone ausgeschieden worden. Bemerkenswerterweise besteht als Folgeerscheinung der 
zu Beginn dieser Zone einsetzenden Regression des Meeres zwischen dem Bochumer 
Griinsand und den Labiatusschichten kein normaler Ubergang. 

Vielmehr greift der Bochumer Griinsand stellenweise in Rillen und Kolken in den Labiatusmergel ein. 
AuBerdem sieht man die Oberflache des Labiatusplaners an vielen Stellen angebohrt und die Bohrgange bzw. 
-rohren mit graugriinem Sand erfUllt. Es handelt sich hier also um eine richtige "Emersionsflache" mit ganz 
den gleichen Erscheinungen, wie sie sich auch an der hangenden Begrenzungsflache des Bochumcr Griinsandes 
gegen den Soester Griinsand beobachten lassen. Der Bochumer Griinsand fUhrt daher bisweilen an seiner 
Basis Knollen und Fetzen aufgearbeiteten unterturonen Materials, wie z. B. auf der Anlage Friedrich Thys
sen II/V. 

Wie die vielen Schacht- und Tagesaufschliisse bewiesen haben, ist der Bochumer 
Griinsand, der friiher vielfach mit dem oberen, dem "Soester Griinsand", verwechselt 
wurde, am ganzen Siidrande aus der Gegend des Kassenberges bei Miilheim iiber Essen, 
Bochum, Dortmund bis Bausenhagen bei Unna (s. Tafel X) als leicht erkennbarer Leit
horizont zu verfolgen. Weiter nach 0, aber auch nach N, geht die Griinsandfazies (strand
nahe Flachwasserfazies) ganz allmahlich in glaukonitarmen Kalksandstein bzw. sandigen 
Kalkmergel des Lamarckiplaners iiber. So wird in den Schachten der Zeche Auguste 
Victoria der Bochumer Griinsand nicht mehr angetroffen. Dagegen konnte er in der Vor
bohrung fiir Schacht III der Zeche Lohberg noch festgestellt werden. Uber seine Er
streckung nach NW, N und NO gibt Tafel X AufschluB. 

Die gelegentlich in der Literatur vertretene Behauptung, daB der "Bochumer Griin
sand" in der Dortmunder Gegend kaum noch vorhanden sei, ist irrig. 1m Gegenteil! Er 
ist nicht nur nordlich von Dortmund, an der Schnettkerbriicke, wo er aus drei Griinsand
lagen und drei Tonbanken besteht (s. Tabelle 37) sowie bei Horde (s. weiter unten), sondern 
auch in den Schachten Gneisenau IV, im Wetterschacht Grevel, bei Kamen (so z. B. 
in den Grimbergschachten) und weiter noch in den Schachten de Wendel von mir fest· 
gestellt worden (s. Tafel XI). Allerdings ist er im letzteren FaIle nicht mehr als eigent
licher Griinsand, sondern als wenig glaukonitfiihrender Kalksandstein entwickelt. 

Bei Dortmund besteht das Profil ahnlich wie bei Horde aus drei Griinsandbanken mit zwischengelagerten 
mergeligen Tonbanken. Von Hordc bis Unna nimmt dann die Gesamtmachtigkeit des Bochumer Griinsandes 
von rd. 11 m auf rd. 7,50 m ab (s. Abb. 489), wie aus der nachstehenden Zusammenstellung deutlich 
hervorgeht. 
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Tabelle 37. Drei Profile des Bochumer Griinsandes. Nach LAURENT 1933. 

Ziegelei Wilms (nordlich Horde) Dortmund I Unna-Landwehr (Schnettkerbriicke) 
- ---_ .. _- ----- -- . - -

Hangendes: Lamarckikalke Lamarckikalke Lamarckikalke fehlen 
(erodiert) 

1 

c) stark glaukonitisch 1,50m 
b) schwachglaukonitisch(diinn-

3. Griinsand plattig) . . . . . . . . . 1,50m rd.4,OOm 1,80m (red uziert ) 
a) schwach glaukonitisch (dick-

bankig) ......... 1,20 m 
-.. ~-.---~ ... ---. ----_._- _ . 

3. Tonbank 0,60m 0,30m 1,40m 
_._-- -- -_ .. 

Kalkbank 0,60 m 0,30m 0,20m 
- - - ------- - - ---- - - --- --- - - - -

. Tonbank 1,20m 0,50m 0,40m 
--_ .. - -- - ----_.- .. -

2 

2 Griinsand . 1,80m 1,50m 0,50m 
- - -----

1. Tonbank ("glaukonitisch) 0,70 m 0,70m Ton 0,50m 
Kalk O,1Om 
Ton 0,50m 

--- - _. __ ._-- - ----- --- ---
1 Griinsand etwa 2,OOm 2,OOm 0,70m 

----- ---- - -------- 11--------
Insgesamt ........... 11,10 m 9,30m 6,1Om 
Liegendes: Labiatusplaner 

Die Gegeniiberstellung zeigt die rhythmische Wechsellagerung verschiedener (meist dreier) Griinsand
und Tonmergelbanke mit einer (oder mehreren) zwischengeschalteten Kalkbank. Ihre gleichartige Wieder

kehr diirfte aufwiederholte Schwankungen des Meeresbodens zuriickzufiihren sein. 
1m Gegensatz zum fossilreichen L3.biatusmergel ist der Bochumer Griin

sand weniger reich. Er ist aber auch nicht arm an Tierresten. Stellenweise weist 
sich die Fauna allerdings als Kiimmerfauna aus. An anderen Stellen, wie am 
Nordwestrande bei Ahaus, ist sie in der sag. "Galeritenfazies" sogar recht 
reich entwickelt. 

Et;J ..... 
. . . . . 

l & 

Haufiger sind nach LAURENT nur der mit zahlreichen ± langen Stacheln be
setzte Spondylus spino8Us, ferner Ostrea vesicularis, Galerites albogalerus, Echino
corys sp., Discoidea subuculus, Nautilus neubergicus, N. sublaevigatus und Hai
fischzahne. Bisweilen finden sich Pachydiscus peramplus (in groBen Exemplaren), 
Prionotropis ct. woolgari, Kalk- und Kieselschwamme, niedere Krebse (Loricula 
pulchella) sowie schOne Pflasterzahne (Ptychodus mammillaris) und andere 
Fischreste ( Beryx ornatus und Wirbel von Lamna appendiculata). Von LAURENT 
wird das haufige Vorkommen von Terebratulina rigida Sow. als so kennzeich
nend hingestellt, daB man in ihr gewissermaBen ein ortliches Leitfossil sehen 
darf. Nicht selten zeigt das griine Gestein einfache oder kreuzformig verzweigte 
Rohren von Strohhalm- bis Armdicke, deren Inneres mit hellem glaukonitfreiem 
Kalk und dunklem Kern ausgefiillt ist. LAURENT halt diese Bildungen fiir 
Hornschwamme, deren Skelettelemente nicht erhaltungsfahig waren. Moglicher
weise handelt es sich auch um "Bohrschwamme". Auch "dreibeinige" Ge

l' r;~~~~j Qm.rg.r bilde unbekannter Art wurden gefunden. 
Seeigel scheinen im allgemeinen seltener zu sein als im Soester Griinsand. 

E1i 
Kalkbank 

Abb.489. 
Profil durch den Bochumer 
Griinsand bei Unna-Landwehr. 

Nach LAURENT und KUKUK. 

Nach BARTLING und LOSCHER stellt der Bochumer Griin
sand die erste groBere Regressionserscheinung des Meeres 
in der mittleren Oberkreide dar, welche in der Essener Gegend 
noch bis weit in das oberste Turon anhalt. Am Siidrande der 
Kreide, so bei Fromern und Billmerich, ist die unmittelbar das 

Karbon iiberlagernde Zone des Bochumer Griinsandes in Klippenfazies entwickelt, auf 
deren Ausbildung hier aber nicht naher eingegangen werden kann. 

Da im 0 der Bochumer Griinsand harter als der Labiatusplaner ist, bildet er im Gelande vielfach eine 
schwache Terrainkante. Wegen seines Glaukonitgehaltes (2--15% K 20) wird auch der Bochumer Griinsand 
zum Diingen der Acker verwandt. 

c) Lamarckischichten (Mittelturon). 
Die sog. Lamarckischichten treten teils unmittelbar im Hangenden des Bochumer 

Griinsandes, teils als fazielle Ausbildung des Griinsandes weiter im N in Erscheinung. 
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Sie bestehen aus wechsellagernden, grobbankigen, festen Kalkmergelbanken, die an 
der Oberflache weiB, in der Tiefe graublau sind und mit geringmachtigen grauen schief
rigen, fast glaukonitfreien Mergellagen wechsellagern. Sie fiihren ihren Namen nach dem 
Inoceramu8 lamarcki, der jedoch seiner Rolle als "Leitfossil" keine Ehre macht. Weiter 
nach dem Inneren des Beckens zu werden die Kalkmergel 
harter und weiBer und erreichen hier (ausschliel3lich des 
Bochumer Griinsandes) 10-40 m Machtigkeit. Bei Unna 
(Zeche Alter Hellweg) betragt seine Machtigkeit rd. 20 m. 
Nach 0 wachsen sie (einschliel3lich des Bochumer Griin
sandes) in der Gegend von Hamm sowie siidlich auf 
rd. 40 man und nehmen hier sehr ausgedehnte Gebiete 
ein. Fast durchweg findet man Einlagerungen von 
"Hornsteinknollen" bzw. von einer bis mehreren ausge
pragten Hornstein banken, wie z. B. auf den Zechen 
Konig Ludwig (Schacht VII/VIII), Adolf v. Hansemann 
(Schacht IV), Minister Stein (Schacht V), Gneisenau 
(Schacht IV), Wetterschacht Grevel, Grimberg (Schacht 
IV) und de Wendel (Schacht Humbert) (s. Tafel XI). 

Am Nordwestrande des Beckens, bei Ahaus und 
Wessum, sind die Schichten wieder in schreibkreide
ahnlicher Fazies entwickelt. 

1m SW des Industriebezirkes zeigt das Mittelturon 
(Bochumer Griinsand und Lamarckischichten einschlieB

Abb. 490. Inoceramus lamarcki PARK. 
Mittelturon. Lamarckischichten. S.W.B. 

lich der Scaphitenschichten) eine abweichende fazielle Ausbildung. Schon von Essen 
ab scheint der Lamarckiplaner in der iiblichen Fazies ganz zu fehlen (s. Tafel IX), 

Abb. 491. Lamarckikalk (Bohrkern) mit "Schadeinaht
struktur". Bohrung Westfalen 7 bei Dolberg. S.W.B. 

wahrend der Bochumer Griinsand lediglich als 
feinkorniger mergeliger, sehr fossilarmer Griinsand 

Ahb.492. Angewittcrte Wand des Lamarckipianers. Unnaer Schweiz 
bei Unna. Aufn. KUKUK. 

vertreten ist. Auch auf Zeche Hugo Ost (bei Buer) konnten die Lamarckischichten 
als solche nicht mehr ausgehalten werden (s. Tafel XI). 

Die FossilfUhrung der Lamarckischichten ist auffallend arm. Hauptvertreter ist der Orthoceramus 
(Inoceramus) lamarcki (s. Abb. 490) und Inoceramus inaequivalvis SCHLUT. Ferner finden sich Echino
conus albogalerus, Prionotropis woolgari, Pachydiscus lewesiensis, P. peramplus u. a. 

Die feinkornige Beschaffenheit und der hohe Kalkgehalt der Kalkmergel sprechen fUr ihre Bildung im 
offenen Meere bei groBerer Tiefe (300-500 m), wahrend die Schreibkreideschichten des Westrandes bei Ahaus 
mit ihrer Galeritenfauna (mit Echinoconus albogalerus LAM.) als Seichtwasserbildung anzusehen sind. Be
merkenswerterweise fand sich dieser Seeigel auch noch auf Zeche Baldur bei Dorsten, ein Beweis dafUr, wie
weit die fazielle Ausbildung der Galeritenschichten nach S ausstrahlt. 

Kukuk, Geologie. 28 
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Ebenso wie die Sohlflache gegen den Labiatusmergel zeigt auch die Dachflache 
gegen den nachsthoheren Soester Griinsand zahlreiche bohrgangartige Bildungen. Kenn
zeichnend fiir gewisse harte Lamarckikalkbanke sind die haufig zu beobachtenden stylo
lithischen Verzahnungsflachen mit einer dunklen, bituminosen Zwischenschicht, die auf 
den Zylinderwanden von Bohrkernen die bekannte auffallende "Schadelnahtstruktur" 
(s. Abb. 491) erzeugen. 

Die Widerstandsfahigkeit der Lamarckischichten gegeniiber der Allgemeinverwitte
rung ist - besonders in der Gegend von Unna - verhaltnismaBig groB (s. Abb. 492). 
Daher bilden sie auch von Dortmund bis Paderborn die hochste Erhebung des Haar
stranges. 

Sehr beachtenswert ist ihre groBe Wasserfiihrung auf den zahlreichen, das Gestein 
durchsetzenden Kliiften (s. Abb. 694). Sie ist auch die Ursache, daB in friiheren Jahren 
fast aIle Schachte im Lamarckiplaner ersoffen sind. 

Die technische Verwertbarkeit des Gesteines ist recht gering. Nur gelegentlich sind 
hartere Banke zu Bauzwecken benutzt worden, wie einige alte Bauten bei Unna zeigen. 
Anscheinend ist es auch zur Kalkgewinnung nur selten herangezogen worden. 

d) Soester Griinsand des ScaphitenpUiners (Mittelturon). 
Der Soester (= Werler) oder obere Griinsand, die glaukonitische Fazies 

der Zone des Scaphites geinitzi, weist auf eine starke Regression des Kreidemeeres am 
Schlusse der Lamarckizeit hin. Das im 
frischen Anbruch meist griin bis blaugriin 
(giftgriin) gefarbte sandige Gestein sieht 
im verwitterten Zustande heller aus. Es 

Abb. 493. Querschnitte von Hornschwammen 
im Soester Griinsand. S.W.B. 

Abb.494. Schwammriihren (nach TJAURENT) im Soester 
Griinsand der Zechc Hugo Ost. S.W.B. 

setzt sich vorwiegend aus hellen Quarzkornern, Quarzfeinsanden und Glaukonitkornern zu
sammen. AuBerdem sind ortlich Brauneisensteinkornchen und groBere Kieseigerolle beige
mengt, wie mir Z. B. das Transgressionskonglomerat im Schacht Bismarck IX zeigte. Ais 
Bindemittel findet sich ein heller Mergel oder griinschlickiger Ton. Die griine Farbe be
zieht sich auf unverwittertes Gestein. An der Oberflache nimmt er eine graugelbliche 
Farbe an. Gleichwie beim Bochumer Griinsand ist auch die Machtigkeit des Soester Griin
sandes nicht sehr bedeutend und betragt bei Soest und Dortmund etwa 20 m. 

Auch der Soester Griinsand ist vielfach von wurmartigen, heller gefarbten und mit einem dunklen Kern 
versehenen Rohren durchzogen (s. Abb. 493), die von LAURENT als "Schwammrohren" gedeutet werden. 
Sie treten besonders zahlreich an der Basis auf und verleihen dem Gestein eine hieroglyphenartige Zeichnung 
(Abb.494). 

1m allgemeinen wechsellagern bei ihm hartere, dickere Banke mit diinnen, feinschich
tigen Lagen. Stellenweise, wie in der Gegend von Hemmerde und Dreihausen, schlieBen 
die Griinsande nach oben mit einer hornsteinfiihrenden Bank abo 

In der Gegend von Soest (Anrochte, Westbiiderich und Ampen) ist der Soester (oder Werler) Griinsand 
so fest geworden, daB zwei hartere Banke dieses Griinsandes als Steine fiir groBe Bauten und als Material fUr 
Bildhauerzwecke gebrochen werden (s. Abb. 495). Nach ZOLLNER (1927) enthalt der Soester Griinsand im 
Durchschnitt = 37,5% Si02, 11,5% (AI20 a + Fe20 a), 44% CaCOa, 3,13% MgCOa, 1,47% P205 und 2,2% K20. 
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Leider ist der an sich sehr schone Baustein gegen die zerstiirenden Einfliisse der Atmospharilien sehr wenig 
widerstandsfahig, wie die alten Bauwerke der Stadt Soest (z. B. Wiesenkirche) deutIich erkennen lassen. 

Vorwiegend am Siidrande der Kreide entwickelt, zieht sich der Soester Griinsand 
westwarts von Soest iiber Werl, Unna, Dortmund bis etwa in die H6he des Quartus
~prungs, wo er sich mit dem Bochumer Griinsand zu vereinigen scheint (s. Tafel X). 
Uber seine Weitererstreckung nach NW, N und NO gibt Tafel X AufschluB. 1m NO (bei 

Abb. 495. Abbaubetrieb im Soester Griinsand bei Ampen. Aufn. KUKUK. Abb. 496. Spondylu8 spino8us Sow. Mittelturon. 
Scaphitenschichten (Soester Griinsand). S.W.B. 

Hamm) nimmt das Gestein den Charakter des sandigen Scaphitenplaners vom Teutoburger 
Wald an. Nach 0 geht die Soester Griinsandfazies fast bis in das Gebiet des Teuto
burger Waides hinein. 

Untersuchungen von KAHRS (1927) und HEINZ (1932) auf palaontologischer Basis haben ergeben, dall 
der Griinsand des Kassenberges (iiber dem Labiatusplaner), der naeh HOHM (1909) zum Emseher, naeh BART
LING (1913/25) zum Untersenon und naeh LOSCHER (1925) an die Grenze Emscher-Senon gestellt wird, dem 
Alter naeh dem Soester Griinsande entsprieht. 

Tierreste sind im So ester Griinsand sehr ungleichmaBig vertreten. 
1m allgemeinen finden sie sich haufiger als im Boehumer Griinsand. 
Beobaehtet wurden unter anderem: Spondylus spinosus (Abb.496), 
Puzosia austini, Heteroceras reussianum, Terebratula subglobosa, 
T. subrotunda, Rhynchonella plicatilis, Micraster cortestudinarium, 
Echinoconus albogalerus, Holaster subglobosus und Echinocorys gravesi, 
ferner Kieselschwamme (Discodermia antiqua und Periphragella sim
plex), Kalkschwamrne und Gebilde, die von LAURENT (Horde) als 
"Hornschwamme" gedeutet werden. Scaphiten sind dagegen auf
fallenderweise auBerst selten. Weiter finden sieh Wirbel und Ziihne 
von Fisehen. Naeh LAURENT wurden auf Zeehe Alter Hellweg noeh 
Reste einer Riesensehildkrote und eines Sauriers gefunden. 1m Soester 
Griinsand kommen Micraster cortestudinarium und Echinocorys gra
vesi haufig vor. Naeh SCHULTE (1937) ist der Griinsand des Haar
stranges besonders reich an Fisehresten. Auch Koniferenreste sowie 
ein Farnstamm (Protopteris punctata STERNB.) wurden hier gefunden. 

Ahb. 497. Scaphites (Jeiniizi D'ORB. Mittel
turon. Scaphitenschichten. Lengerich. 

Geologisches Institut Miinster. 

Der Soester Griinsand ais strandnahe Seichtwasserbildung ist als das Ergebnis der 
dritten groBen Regressionserscheinung der oberen Kreide anzusehen. 

Die groBe BeIicbtheit, der sieh der Soester Griinsand in friiheren Zeiten fUr Bauzwecke (insbesondere 
fUr Kirchen) erfreute, ist infolge der durch die Industrialisierung des Bezirkes sich gel tend machcnden starken 
Verwitterung des Gesteines schr gesunken. Immerhin wird das Material auch heute noch in ± groBem Umfange 
gewonnen. 

e) Scaphitenschichten (Mittelturon). 
Sind die Scaphitenschichten nicht in der Fazies des "Soester Griinsandes" ent

wickeIt, wie im 0 in der Gegend von Unna, Werl, Soest (BESCHOREN 1927), bestehen sie, 
besonders nordlich der Lippe bei Haltern, Datteln und Olfen, bald aus griinlich grauen, 

28* 
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glaukonitischen Mergeln, bald aus dickbankigen, ± glaukonitfiihrenden Kalkmergeln (mit 
gelegentlichen Hornsteinknollen). .Ahnlich ist auch ihre Ausbildung bei Hamm und 
Beckum. Stellenweise handelt es sich auch um helle Mergelkalke, wie auf Zeche de Wendel 
und den Schachten Gneisenau IV und Grevel. Ihre Machtigkeit schwankt insgesamt etwa 
zwischen 10 und 30 m und ist wegen der schwierigen Erkennung der Grenze gegen die 
hangenden Schloenbachischichten nicht leicht zu bestimmen. 

An kennzeichnenden Fossilien finden sich Inoceramus vancouverensis SHUM., Inoceramus stillei HEINZ 

und Scaphites geinitzi D'ORB. (s. Abb. 497). Da das angebliche Leitfossil dieser Schichten, der Scaphites geinitzi, 
aber auch hoher und tiefer vorkommt, diirfte die Benennung des Schichtenpaketes nach diesem Scaphiten 

keine ganz gliickliche sein. 

Abb.498. Inoceramus schlQenbachi J . BOHM. 
Schloenbachischichten. Oberturon. S.W.B. 

f) Schloenbachischichten (Oberturon). 
Das im Hangenden def Scaphitenschich

ten folgende Gestein ist verhaltnismaBig 
gleichmaBig ausgebildet. Es handelt sich 
in der Gegend von Soest, Unna, Hamm, 

Abb.499. Epiaster brevis DESOR. Oberturon. S.W.B. 

Dortmund, Recklinghausen um helle (weiBgraue) und ziemlich harte, vielfach Schwefel
kieskonkretionen fiihrende, kliiftige Mergelkalke (mit geringem Glaukonitgehalt) und 

zahlreichen, schlierenartig zwischen
gelagerten Tonbanken. Stellenweise 

Abb. 500. Ostlicher Teil einer prielartigen Erosionsrinne im 
Schloenbachiplaner siidostlich von Soest. Auin. KUKUK. 

geht die glaukonitreiche Ausbildung 
der Scaphitenschichten in der Fazies 
des Soester Griinsandes bis in die 
Schloenbachizone hinauf, wie z. B. 
bei Borbeck und Miilheim, wo eine 
starkere Anreicherung an Glaukonit 
bemerkbar wird. Ganz im SW des 
Bezirkes sind die fazie11en Verhalt
nisse des Oberturons wieder etwas 
andere. In der Gelsenkirchener Ge
gend hat man es im NO mit he11-
grauen Kalkmergeln und Mergel
kalken, im SW dagegen mit grauen, 
zum Teil glaukonitischen Mergel

sanden von insgesamt 30-50 m Machtigkeit zu tun. Hier geht nach dem Hangenden 
zu der Schloenbachiplaner allmahlich in die Tonmergel des Emschers iiber. 

Als Grenze zum Emscher ist, wie auch RIEDEL annimmt, das letzte Auftreten des 
Inoceramus schloenbachi anzusehen. Nach dem Liegenden zu sind die Schloenbachi
schichten nicht scharf abzugrenzen. 
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Die Versteinerungsfiihrung der Schichten ist ziemlich reich. Der ha uptsachlichste Vertreter ist der bis 
kopfgroBe Inoceramus schloenbachi (Inoceramus cuvieri) (s. Abb. 498). Bemerkenswert ist ferner das schlag
artige Einsetzen zahlreicher Seeigel an der Basis (RIEDEL 1931), wie Epiaster brevis (s. Abb. 499) und Echino
corys gravesi. 

Nach der Art seiner Ausbildung scheint das Gestein vorwiegend in groBerer Tiefe (200-300 m nach 
BARTLING) entstanden zu sein. Stellenweise wird es sich jedoch um eine Flachsee gehandelt haben, wie aus 
der schonen, von BEYENBURG (1932) naher beschriebenen "prielartigen Rille" in der Nahe von Soest (s. Abb. 500) 
gefolgert werden kann. 

Die einigermaBen gleichbleibende Machtigkeit des Oberturons laBt sich zahlenmaBig 
nicht immer genau angeben, da, wie erwahnt, eine scharfe Abgrenzung gegen die liegenden 
und hangenden Schichten haufig unmoglich ist. Sie ist im Durchschnitt mit etwa 50-60 m 
anzusetzen. 

Von einer technischen Verwendung der Turongesteine im Ruhrbezirk kann im allgemeinen nicht ge
sprochen werden. Ortlich, wie bei Geseke, werden Schloenbachischichten fiir die Zwecke der Zementindustrie 
in groBen Steinbriichen ausgiebig gewonnen. 

4. Emscher. 
Der von SCHLUTER (1874) nach Aufschltissen im Emschertal als besonderes Schichten

glied zwischen Turon und Senon ausgeschiedene Emschermergel (sog. Grauer Mergel 
der Bergleute) setzt sich im mittleren Teil des Bergbaubezirkes aus einer machtigen, 
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Abb. 501. Die Machtigkeitsverhiiltnisse des Emschers (unter Heranziehung der Angaben von BARTLING). 

unscharf gebankten Schichtenfolge milder, grauer oder graublauer Tonmergel zusammen, 
die in der Mitte und im oberen Teil ± sandig werden. Ostlich der Linie Hamm-Luding
hausen liegt der Emscher in der Fazies gleichmaBiger grauer Mergel vor. Westlich der 
Linie Gelsenkirchen-Dorsten wird der gesamte Mergel feinsandig-mergelig und fuhrt etwa 
in seiner Mitte eine oder mehrere, ± machtige Grunsandlagen mit Gryphaea vesicularis 
u. a., wie im Gebiet der Zechen Nordstern, Graf Moltke III/IV, Mathias Stinnes, Hugo u. a. 
Diese Grunsandfazies nimmt in 0-W-Richtung an Machtigkeit zu, so daB z. B. im Felde 
der Zeche Friedrich Thyssen der Emscher zu oberst aus grauem, sandigem Mergel und 
zu unterst aus mergeligem Grunsand besteht. Ganz im SW ist der Emscher sogar fast 
ausschlieBlich durch glaukonitische Mergel bzw. mergelige Grunsande gekennzeichnet 
(vgl. im ubrigen Abb. 544). 
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Wenn auch der Emscher, wie aus Tafel X hervorgeht, £lachenmiiBig einen weit ge
ringeren Raum als die iilteren Stufen des Turons und Cenomans einnimmt, so ist er doch 
nicht nur am Siidrande, sondern auch am West-, Siidwest-, Nordwest- und am Ostrande 
des Miinsterschen Beckens vertreten. 

Wegen der im 0 vorhandenen groBen petrographischen Gleichartigkeit der Schichten 
des Emschers und des Untersenons in der Fazies des Tonmergels war man friiher zu 
iibertrieben hohen Zahlen (500-600 m) iiber die Machtigkeit des Emschers innerhalb 
des Bergbaugebietes gekommen. Neuere Untersuchungen haben auf Grund des Fossil
inhaltes zu der Erkenntnis gefiihrt, daB der Emscher innerhalb des eigentlichen Bergbau
bezirkes - selbst im Gebiete seiner groBten 
Machtigkeit (d. h. im mittleren Lippetal) -
eine Dicke von rd. 400 m nicht iibersteigt, 
im Durchschnitt aber 250-350 m betragt. 

Abb. 502. Inoceramus involutUli Sow. aus der Involutuszone 
des Emschers. S.W.B. 

Abb.503. Inoceramus cardissoides GOLDF. Oberemscher 
und Untersenon. Zeche Grimberg III. Abgul3. S.W.B. 

Wie bei allen anderen Kreidestufen wird auch die Machtigkeit beim Emscher im all
gemeinen von S nach N groBer. Seine Starke, die in der Linie Dortmund-Gelsenkirchen 
etwa 100 m ausmacht, nimmt iiber das heutige Bergbaugebiet hinaus schnell zu und 
erreicht schon nordlich der Lippe rd. 400 m (s. Abb. 501). Noch weiter nordostlich in 
Richtung auf den Teutoburger Wald wachst sie plotzlich, und zwar jenseits des Miinster
landers Abbruches, iiberraschend stark an. Das beweist auch die bekannte Bohrung 
Saerbeck, die, angeblich von 17 man im Emscher stehend, bei 1397 m das Turon noch 
nicht erreicht hatte. 

Fiir die Zunahme der Miichtigkeit ergeben sich im einzelnen liings mehrerer Nordsiidprofile (s. Abb. 477) 
folgende Werte: 

1m W: auf Schacht Barbara rd. 28 m, auf Zeche Nordstern I rd. 155 m, auf Zeche Hugo Ost rd. 282 m, 
auf Zeche Auguste Victoria V rd. 270 m, in der Bohrung Hohemark rd. 415 m; 

in der Mitte: auf Schacht Erin I rd. 140 m, auf Zeche Emscher Lippe Schacht V rd. 330 m; 
im 0: in der Bohrung Konigsborn 5 rd. 15 m, auf Schacht Humbert rd. 240 m, in der Bohrung Ahlen 5 

rd. 600 m. 

Siidlich von Dortmund, Bochum, Essen, bei HeiBen und am Kassenberg ist dagegen 
der Emscher nicht mehr nachzuweisen (s. Abb. 501). Der angeblich hier vorhandene 
Emscher ist spater in Untersenon und neuerdings in mittleres Turon umgedeutet worden. 

Stellenweise sind die Schichten des Emschers infolge der mehrere Meter tief reichenden Einwirkung der 
Verwitterung nahe der Oberfliiche durchAusscheidung von Eisenoxydhydrat auf denKliiften rostbraun gefiirbt, 
wiihrend sie in der Tiefe eine blaugraue Farbe zeigen. Wegen seiner leichten Verwitterbarkeit sieht man ihn 
selten tiber Tage anstehend. Auch auf der Halde unterIiegt das Gestein schnell dem Einflul3 der Verwitterung 
und zerfiillt in eine sandigschlammige Masse, wobei die graue Farbe bleichend in eine grauweil3e tibergeht. 



Emscher. 439 

Fiir den Betrieb des Bergbaues hat der Emschermergel eine besondere Bedeutung. 
Seine milde, tonige Beschaffenheit als Tonmergel innerhalb eines groBen Teiles des Berg
baugebietes macht ihn in Verbindung mit seiner 
fast kluftlosen, geschlossenen Ausbildung trocken 
und standfest, so daB er dem Abteufen keine 

Abb.504. lnoceramWi undulato-plicatu8 F. ROEM. Abb. 505. Texanites pseudotexanum DE GROSS. Emscher_ 
Zeche A. v. Hansemann V. S.W.B. Mittlerer Emscher. S.W.B. 

Schwierigkeiten bereitet. AuBerdem stellt die undurchlassige Schichtenfolge auch einen 
guten AbschluB fur die in den hoheren Schichten des Untersenons zusitzenden Wasser dar. 

Abb.506. Actinocamax (Gonioteuthis) 
westfalicus SCHLUTER. Oberer 

Emscher. S.W.B. 

Bemerkenswerterweise ist die jeweils oberste Zone des 
Emschers an seinem Ausgehenden auf etwa 40-80 m Tiefe 
durchweg kliiftig und meist auch stark wasserfiihrend. 
Rier stammt das Wasser (SiiBwasser) vorwiegend aus den 
natiirlichen Niedel'schIagen am Ausgehenden des Emschers. 

Abb. 507. Mit Zahnen bcsetzter Kieferrest cines Krokodils. Unterer Emscher 
der Zeche Minister Stein V. S.W.B. 

Wasserreich sind aber auch die dem Emscher zwischengelagerten mergeligen Griinsande 
sowie seine Schichten in glaukonitischer Fazies im SW des Bezirkes. 

Sorgfaltige Aufsammlungen von Fossilien aus den Schichten des Emschers beim Abteufen der Schachte 
haben zunachst ergeben, daB alteren Anschauungen entgegen auch der Emschermergel durchweg sehr reich 
an fossilen Resten ist. Unter den Zweischalern sind besonders Inoceramen haufig, die hier den Hohepunkt 
ihrer Entwicklung finden. Erwahnt seien: Inoceramus cordi/ormis, I. kleini, I. percostatus, I. sublabiatus, 
I_ koeneni, I. involutus (s. Abb_ 502), I. diyitatus, I. umbonatus, I. haenleini, I. cycloides, I. undabundus, 
I. pachti, I. cardissoides (s. Abb. 503), I. steenstrupi, 1. jlexuo8us, I. undulatoplicatu8 (s. Abb. 504), Lima 
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hoperi, ferner Ostreen, Area, Oardium u. a., Schnecken (Oerithien) , Cephalopoden [Gauthiericeras margae, 
Texanites pseudotexanum (s. Abb. 505), T. emscheris, Scaphites sp., Seaphites binodosus, Actinocamax west
talicus (s. Abb. 506)}, Schwamme (Ooscinopora sp., Ventriculites sp.), Seeigel (Echinocorys sp.), Crinoiden 
(Bourgueticrinus ellipticus) u. a. Nicht ganz selten sind Krusterreste. So wurden nach Bestimmung von 
BEURLEN (1935) Scherenreste von Enoploclytia heterodon SCHLUT. und von Ischnodactylus macrodactylus 
SCHLUT. gefunden. Ais groBe Seltenheit sei das Vorkommen von Resten eines Krokodilschadels (s. Abb. 507) 
erwahnt. Haufig sind auch die als Terebella bezeichneten Wurmrtihren (s. Abb.508). 

Auf Grund des Reichtums des Emschermergels an Foraminiferen der Gattung der Globigerinen kann 
angenommen werden, daB die Ablagerungen des Emschers in groBer Tiefe entstanden sind. Da sich im Mergel 
stellenweise gut erhaltene Laubblatter finden, kann die Entfernung von der Kiiste jedoch nicht allzugroB 

2cm 

Abb.508. Terebella (mit Fremdkiirpern ausgekleidete Wurmriihre). 
Emscher. Zeche Hugo-Ost S.W.B. 

gewesen sein. Auch Holzreste konnte ich haufiger 
sammeln, so auf Schacht IV der Zeche Grim
berg. Nach Untersuchungen von GOTHAN han
delt es sich urn Gedroxylon-ahnliches Koniferen
holz mit Holztiipfelchen. 

An der Oberflache bildet der verwitterte 
Mergel einen schweren Tonboden (Kleiboden), 
der, fUr die Landwirtschaft weniger geeignet, 
meist mit Wald bestanden ist. Der leichte Zer
fall an der Oberflache bedingt die ausgiebige 
Verwendung des Mergels fiir Diingezwecke. Ver
einzelt wird das Material auch zur Herstellung 
von Ziegeln benutzt, die - im Gegensatz zu den 
aus diluvialem Lehm gebrannten roten Ziegeln -
gelb aussehen. 

Die obere Grenze des Emsehers 
gegen das Senon liegt heute noeh nieht 
ganz einwandfrei fest. Wahrend HEINZ 
(1928) den Emseher mit dem SchluB 
der Cordiformis-Stufe einsehlieBlieh 
beenden will, sieht HEINE (1929) als 
obere Grenze das erste Auftreten des 

Inoceramus cardissoides an. Auch RIEDEL mochte (1930) diese Grenze an das Ende 
der Cordiformis-Stufe und an den Beginn der Sehichten mit Inoceramus pinni/ormis 
legen, die gleiehzeitig in Form eines ortlieh vorhandenen Konglomerates eine Re
gressionsphase anzeigt. Leider ist dieses ftir die Grenzziehung wichtige Konglomerat 
nicht tiberall, insbesondere nicht im 0, entwiekelt. 

Gliederung des Emsehers. Die erste Gliederung erfolgte durch GOTTFRIED 
MULLER (1900), der auf Grund der damals bekannten diirftigen Fauna yom Hangenden 
zum Liegenden folgende Einteilung vornahm: 

d) Zone des Inoceramus haenleini. 
c) Zone des Inoceramus digitatus (und Inoceramus subeardissoides). 
b) Zone des Inoceramus involutus (und Inoceramus exogyroides). 
a) Zone des Inoceramus koeneni (Inoceramus kleini und Inoceramus sublabiatus). 
1m Jahre 1928 stellte HEINZ ein neues Inoceramenprofil fUr die Kreide Liineburgs auf, das auch als 

Normalprofil fUr die westfalische Oberkreide gedacht war. Wegen seiner rein palaontologischen Unterlagen 
soll auf die dort gegebene Gliederung hier nicht naher eingegangen werden. 

Ein Jahr spater versuchte HEINE (1929) den westfalischen Emscher auf Grund 
seiner Untersuchung der hier auftretenden Inoceramen neu zu gliedern (s. nachstehende 
Gliederung, Tabelle 38). 

Untersuchungen von RIEDEL (1930), HEINZ und BEYENBURG (1934) gelangten zu 
etwas anderen Ergebnissen. Naeh ihnen soIl die Zone des Inoceramus cordi/ormis mit 
dem angeblichen Leitfossil Inoceramus cardissoides, die als weitere leitende Form das 
Hauericeras clypeale ftihrt, noeh zum Emscher gehoren. Der Beginn des Untersenons 
wird also von diesenAutoren etwas hoher verlegt. Sie sehen den Anfang des Unter
senons in dem ersten Auftreten des Inoceramus pinni/ormis WILLETT. Wie ich mich 
bei der Durchsicht der Fossilreste aus den Ubergangszonen des Emschers zum Senon in 
vielen Schachtaufschliissen tiberzeugen konnte, scheint diese letztere Form sehr horizont
bestandig und damit auch ftir eine Gliederung brauchbar zu sein. 
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TabelIe 38. Gliederung des Emschers. Nach HEINE. 

Stufe Zone des Machtigkeit Begleitende moceramen 

Noch nicht sicher bekannt I Inoceramus cardissoides GOLDF. 
I "cycloides WEGN. 

~-------i--- _---" ___ bal~icus J. BOHM_. __ _ 

Unteres 
Untersenon 

Emscher 

Turon 

I 

Inoceramus haenleini 
G.MULL. 

170-180 m I Inoceramus cardissoides GOLDF. 

I 
flexuosus v. HAENL. 
pinniformis WILLETT 

: steenstrupi DE LOR. 

-----------________ 1 pachti ARKH. ----
Inoceramus cordi/ormis 40 m Inoceramus cardissoides GOLDF. 

Sow. cycloides WEGN. 
cycloides WEGN. var. 

undulata HEINE 

I Inoceram~s undulatoplicatus 
I ROM. 

I 

1------
i 90-loom 
! 

steenstrupi DE LOR. 
pachti ARKH. 

Inoceramus subquadratus SCHLUT. 
cycloides WEGN. 

I 
I 

i 
" digitatus Sow. 

/asciculatus HEINE 

Inoceramus i~~~lut~;-sow-:--I--1-20----1-30-m-- Inoceramus undabundus MEEK. 
koeneni MULLER 
umbonatus MEEK. 
sublabiatus MULLER 

- -------~------- -. 

Inoceramus schloenbachi 
JOH.BoHM I 

I 

-i--15-35m I 
I 

percostatus MULLER 
digitatus Sow. 

DemgemiW laBt sich der Emscher nach den neuesten Auffassungen gliedern Ill: 
Oberen Emscher (= Stufe des Inoceramus cordi/ormis). 
Mittleren Emscher (= Stufe des Inoceramus undulatoplicatus). 
Unteren Emscher (= Stufe des Inoceramus involutus). 

5. Senon. 
Das Senon setzt anscheinend mit einer groBeren Transgression iiber einen schon recht 

erheblich eingeebneten Untergrund ein. Wahrscheinlich wurden bei diesem VorstoB 
stellenweise groBe Teile alterer Kreideschichten wieder zerstort. Diese Transgression ist 
im W (z. B. im Profil des Schachtes Franz Haniel) nach LoscHER (1926) durch ein 
Konglomerat mit fossil£iihrenden Phosphoritgerollen an der Basis gekennzeichnet. 1m 
Odes Bezirkes hat man das Konglomerat jedoch noch nicht beobachtet. Das wichtigste 
Merkmal des Senons im Gebiete der Miinsterschen Bucht besteht in seiner iiberaus 
verschiedenartigen faziellen Ausbildung. Sie ist die Ursache, daB wir von einer durch
aus befriedigenden Gliederung des Senons auch heute noch weit entfernt sind. 

Hinsichtlich seiner heutigen Gesamtausdehnung bleibt das Senon, insbesondere 
seine oberste Zone (das Obersenon), wieder sehr erheblich hinter der des Emschers und 
weiter des Turons und Cenomans zuriick (s. Abb. 463). Uber die Machtigkeitsentwick
lung des Senons gibt die Abb. 509 AufschluB. Aus ihr geht zunachst hervor, daB ostlich 
einer Linie Diilmen-Recklinghausen das Senon regelmaBig und schnell von S nach N 
zunimmt, und zwar von rd. 25 m in der Linie Recklinghausen-Lippstadt auf rd. 500 m 
in der Linie Diilmen-Liidinghausen. Westlich dieser Linie zeigt sich entsprechend der 
schon im Emscher zum Ausdruck gekommenen Einbuchtung nach SW ein noch scharferes 
Abbiegen der Machtigkeitskurven zunachst nach SW und dann steil nach NNW (schief 
zum Westrande des Kreideausgehenden). 

1m einzelnen ergeben sich folgende Einzelwerte von S nach N: Es betragt die Machtigkeit des Senons im 
W auf Schacht Hugo Ost rd. 34 m, Schacht V Auguste Victoria rd. 100 m, Zeche Auguste Victoria Schacht III 
rd. 240m, Bohrung Kea 2 rd. 330m, Bohrung Hohemark I rd. 338 m. Fur den 0 liegen weniger genaue Angaben 
vor. Schacht Humbert, Zeche de Wendel, hat rd. llO m und Bohrung Ahlen 5 rd. 220 m aufgeschlossen. 
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Die sudliche Grenze des Senons innerhalb des engeren Industriebezirkes laBt Tafel X 
ersehen. 

Die erste Unterteilung des Senons geht auf BECKS und SCHLUTER zuruck. Letzterer gliederte 1876 
auf Grund der Fauna diese ganze Schichtenfolge wie folgt: 

N i 
/ 
~ 
\. ...... ,..,. 

! oOronau 
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o l.ngerich 
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Unt~1"SeI"IOn Obef".senon 

Abb. 509. Die Machtigkeitsverhaltnisse des Senons (unter Heranziehuug dcr Angaben von BARTLING). 

Abb. 510. Belemnitella mucronata SCHLOTH. 
Oberscnon. Mucronatenschichten. S.W.B. 

Abb. 511. Actinocamax (Gonioteuthisj 
quadratus BLV. Untersenon. Quadraten' 
schichten. Zeche Sterkrade II. S.W.B. 

Obersenon (= Coeloptychienkreide). 

Abb. 512. Actinocamax (Gonioteuthisj 
oranulatus BLV. Untersenon. Granulaten
schichten. Geologisches Institut Miinster. 

c) Zone des Heteroceras polyplocum A. ROMER (= Obere Mukronatenkreide). 
b) Zone des Ammonites coesfeldiensis SCHLUT. (= Untere Mukronatenkreide). 
a) Zone der Becksia soekelandi SCHLUT. (= Obere Quadratenkreide). 
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Untersenon (= Untere Quadratenkreide) mit Inoceramus lingua und Exogyra laciniata. 
c) Kalkig-sandige Gesteine von Diilmen (mit Scaphites binodosus). 
b) Quarzige Gesteine von Haltern (mit Pecten muricatus). 
a) Sandmergel von Recklinghausen (mit Marsupites ornatus). 
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Nach Untersuchungen, die sich auf STOLLEYS Arbeiten (1916) stutzen, laBt sich das deutsche Senon auf 
Grund der Belemniten einteilen in: 

Mukronatenkreide (= Obersenon) (s. Abb.51O). 
Quadratenkreide (= Mittleres Senon) (s. Abb.5Il). 
Granulatenkreide (= Un tersenon) (s. Abb. 512). 

Diese Dreiteilung nach den leitenden Belemnitenformen wandte WEGNER (1905) voriibergehend auch auf 
das westfalische Senon an. Aus der spater gewonnenen Einsicht heraus, daB die die drei Stufen angeblich 
kennzeichnenden Belemnitenformen fUr den westfalischen Raum nicht durchaus leitend sind, lieB WEGNER 
(1910) zunachst die Bezeichnung "Granulatenkreide" fUr das Untersenon wieder fallen. 

Eine auch die Kreideablagerungen an
derer Lander beriicksichtigende Gliederung 
gibt HEINZ (1933). Sie mage zum Vergleich Dan 
mit der im W iiblichen Einteilung des westfali- ------c--I -M--t-·-h-t---cl------------aas rlO Mukronaten Senon 
schen Bezirkes im nebenstehenden wiederge-
geben werden. 

a) Untersenon. 
Wie schon erwahnt, besteht das 

Untersenon im SW aus san dig -

Senon 

-----------

Campan 

Santon 

Coniac 

Turon 

Quadraten-Senon 
Granulaten-Senon 

Emscher 

Turon 

kalkigen Schichten mit Gerollagen Z 1933 
Liineburg 

I Cen~~an Cenoman I HEIN 
innerhalb der Sande und an ihrer 
Basis, im 0 (etwa ostlich der Linie Liinen-Diilmen) aber aus grauen, tonigen Mergeln, 
in der Mitte dagegen aus sandig-mergeligen Ablagerungen (s. Abb. 545). Ihr gegen
seitiges Altersverhaltnis ist wegen der Unbestandigkeit der lithologischen Schichten
ausbildung trotz vieler Versuche immer noch nicht vollig geklart. Wahrscheinlich stellen 
die verschiedenartigen Gesteinsausbildungen - mindestens teilweise - fazielle Er
scheinungen dar. 

WEGNER versuchte 1905/06 die vorerwahnte SCHLUTERsche stratigraphische Einteilung des Untersenons 
("Recklinghauser Sandmergel", "Halterner Sande" und "Kalksandsteine von DUlmen") mit der von MULLER 
auf palaontologischer Grundlage aufgebauten Einteilung zu verbinden. In der Erkenntnis, daB die drei Stufen 
nur teilweise altersverschieden sind, gliederte er die Gran ula tenkreide, d. h. das Untersenon, wie folgt: 

Unt 
sen 

er-
on 

Stufen 

Zone des Scaphites binodosus 
Inoceramus lobatus 

Zone des Marsupites ornatus 
Inoceramus lobatus 

Zone des U intacrinus westfalicus 
Inoceramus brancoi 
Inoceramus regularis 

Zone des Inoceramus cardissoides 

Emscher 

Faziesausbildung 

imSundW 

Kalkig-sandige Gesteine von DUl men 
Quarzige Gesteine von Haltem (ober er Teil) 

--------

Quarzige Gesteine von Haltem (unter er Teil) 

Recklinghauser Sandmergel 
(zum Teil mit festen sandigen Kalkstein banken) 

---

Graue lockere sandige Mergel 
-------------------------

Emschermergel (= Westfalicus-St ufe) 

lim 0 undN 

graue, murbe 
Mergel 

Eine zusammenfassende Ubersicht der sehr verschiedenartigen Gesteinsausbildungen hat dann BART
LING (1925) gegeben (s. Tabelle 39). 

Die Bedeutung der auf Kiistennahe hinweisenden Faziesverschiedenheiten der Ge
steine fur die Kenntnis des Untersenons zwingt jedoch dazu, die friiher iibliche Gliederung 
des Senons (vom Hangenden zum Liegenden) in Sandkalke von Diilmen, Sande 
von Haltern, Sandmergel von Recklinghausen fallen zu lassen und statt dessen 
eine fazielle Gliederung vorzunehmen, und zwar: 

Untersenon in mergeliger Ausbildung, 
Untersenon In sandiger Ausbildung, 
Untersenon III der Ausbildung als Mergelsand bzw. Sandmergel. 
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Tabelle 39. Vergleich der Ausbildungsformen des Untersenons im Becken von Miinster. 
(Nach BARTLING 1925.) 

Gegend von Wesel, Oster-
feld, Millheim Dorsten (Ruhr) 

I 

I 

Zone des 
H oploscaphites Sande binodosus 

Sandmergel 
.. ......... mit Sanden 

wechsellagemd 

Zone des , Sandmergel .............. 
Marsupites Formsande von 

ornatus ........... Osterfeld 
... . .......... 

Sande Sandige Mergel 
. - _ .. _-- _ .... _- , 

••••••••••• j •••••••••••••• 

Sandmergel Griinsand 
Zone des ........... mit groben 

U intacrinus Geroll- und Gerollschichten 
westfalicus Konglome- .............. 

ratschichten j 

Graue, z. T. i Zone des 
Inoceramus sandige, to-

cardissoides nige Mergel 
und Sande 

Unterlage Emscher Palaozoicum, 
Trias bis Unter-

turon 

Diilmen, Hal- ! 
tem, Reckling- I 
hausen, Heme, 
Bochum, Essen 

I Diilmener Sand-
kalke 

......... ..... 

Sande I 
von Haltem 

. ............. 

Recklinghauser 
Sandmergel 

......... . ... . 

Graue tonige 

I 
Mergel 

I············· . 
Griinsand 

Unterturon bis 
Emscher 

Netteberge, 
Kappenberg, 

Liinen 

Graue Mergel 

............. . 
Sande 

von Nette berge 
.......... ... . 
Graue Me rgel 
......... . ... . 

Sandmer gel 

. ......... 
Graue, sch 
sandigeM 

wach 
ergel 

......... . 
Graue to nige 

mit 
em 
alt 

Mergel 
schwach 
Sandgeh 

Graue to nige 
Mergel 

Emsche r 

I 

Miinster, 
Beckum, 
Hamm 

Graue 
tonige 
Mergel 

Emscher 

I 

Ochtrup, 
Metelen, Burg-

steinfurt 

Graue sandig
kalkige Mergel 
mit Muschel
brekzien und 
Phosphorit

banken 

Graue tonige, 
z. T. schwach 

sandige Mergel 

Emscher? 

Diese Begriffe decken sich nur in etwa mit den alten Schichtstufen. Wegen der 
in der Literatur fast ausschlieBlich vertretenen Dreiteilung sei auf diese faziellen Zonen 
etwas naher eingegangen. 

Untersenon in mergeliger Ausbildung 
(zum Teil "Sandmergel von Recklinghau
sen"). Nach der Auffassung von BREDDIN 
umfassen diese Schichten die ganze Schich
tengruppe zwischen dem Emschermergel 

Abb. 513. Marsupites ornatus Sow. Basalansicht ciner stiellosen 
Seclilie. Untersenon. Lippe·Seitenkanal. S.W.B. 

Abb.514. Scaphites in/latus A. ROEM. Untersenon. Diilmen. 
Geologisches Institut Miinster. (Original: WEGNER 1926, 

S. 256, Fig. 157.) 

und dem hochsten Teil der Halterner Sande. Die etwa 300 m machtigen Schichten 
zeigen eine recht verschiedenartige Ausbildung, und zwar vollzieht sich die Anderung 
sowohl in der Vertikalen (vom Hangenden zum Liegenden), als auch in der Horizontalen 
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von W nach 0 bzw. richtiger von SW nach NO (s. Abb. 516). Zu unterst sind die 
Schichten als graue Mergel entwickelt, die denen des Emschers ahneln und daher friiher 
mit dem Emschermergel zusammengefaBt worden sind. Es folgen Sandmergel (vom 
Charakter der eigentlichen Reckling
hauser Sandmergel), darauf Mergel
sande und zum SchluB mittel- bis 
grobkornige Sande. Weiter nach 0 
diirften die letzten Auslaufer in den 
"Kappenberger Sandmergeln" bei 
Kappenberg zu sehen sein. 

1m allgemeinen bestehen die 
Recklinghauser Sandmergel (als fa
zielle Ausbildung des Untersenons bei 
Recklinghausen) aus gelben und 
braunen, in der Tiefe meist grauen, 
sandigen, schwachglaukonitischen, 
0,5-2 m machtigen, mergeligen und 
vielfach wasserfiihrenden Feinsan
den, denenO,10~O,40mdicke, feste, 
stark zerkliiftete, oft knollig aus
gebildete und ortlich besonders stark 

Abb. 515. Relief des Gebietes der Haard, der Borkenberge 
und der Hohen Mark bei Haltern. Aufn. STRICKLING. 

wasserfiihrende K a I k san d s t e in ban k e zwischengelagert sind. N ach der Tiefe zu 
verschwinden die Kalksandsteinbanke und machen tonigen Mergeln Platz (graue Mergel 
BREDDINS). Hierdurch wird ein allmahlicher Ubergang zum Emschermergel herbeigefiihrt. 

1m Gegensatz zum Emschermergel bilden 
die Recklinghauser Schichten, insbesondere in 
der Fazies der Recklinghauser Sandmergel, wegen 
der Einlagerung fester Banke einen niedrigen 
Hohenriicken von 3-7 km Breite nordlich des 
Emscherbruchs. Wo diese Schichten zutage aus
gehen, sind sie stellenweise stark verlehmt und 
rufen dann gegeniiber den wasserfiihrenden Dilu· 
vialsanden einen ± guten WasserabschluB hervor. 

Kennzeichnend fiir diese als Marsupitenzone 
bezeichneten Schichten ist ihr Reichtum an Ver
steinerungen. An Fossilien finden sich unter 
anderem Inoceramus pinnijormis (s.Abb. 527),Ino
ceramus cycloides, Actinocamax granulatu8, Actino· 
camax quadratus, Marsupites ornatus (s. Abb. 513), 
Ostrea semiplana, Neithea quinquecostata, Scaphites 
in/latus A. ROM. (s. Abb. 514). 

Die siidliche Grenze der Sandmergel 
verHiuft etwa von Recklinghausen auf 
Gladbeck zu. Von hier aus nimmt die 
Machtigkeit nach N schnell zu und be
tragt auf der Zeche Auguste Victoria III 
scp-on rd. 240 m (s. Abb. 509). Nordlich 
der Lippe erfolgt die groBte Machtig
keitszunahme (ostlich von Haltern) in 
Richtung nach NO. Gegen NW und 

to' 

der 
Hullern 

~. 

-ll-
Oer 
o 

1:::::::::::::::::::: :1 j::::;:::;:::}::>:::::1 ~}f:$f}~ ~ 
Sande mit Fein 
kieslagen und 
Banken von 
Ki~lsand5tein 

Fein - bis mittel- schwach mel'!leligf mergelige Fein
kiirnige Sande Sande I Formsandel sande (Sandmergpl) 
(Versatzsande) 

Abb. 516. Die Andcrung der Ausbildung der Haltemer Schichtcn 
von W nach 0 im Gebiete der Haard und ihrer Umgebung. 

Umgez. nach BREDDIN. 

nach dem Hangenden zu entwickeln sich die Sandmergel (BREDDIN 1932) durch 
Abnahme des Tongehaltes und Groberwerden des Kornes zu "Mergelsanden". Hier 
fiihren dann die fein- bis mittelkornigen Sande nur noch seltener Banke von Kalk
sandstein, wie Wasserbohrungen auf dem Gelande der Zeche Brassert bei Marl 
bewiesen haben. 

Noch weiter gegen SW (westlich von Buer) wird die Ausbildung mittel· und grobkornig bei geringem 
Tongehalt und muB als "Schwimmsandfazies" angesprochen werden. Nicht selten sind die Sande auch glau
konitisch ausgebildet und gehen dann in die "Osterfelder Formsande" iiber. 
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W 0 die Schichten nicht mehr standfest sind, miissen sie bei griiBerer Machtigkeit mittels Gefrierverfahrens 
durchteuft werden. 

Die meist starke Wasserfiihrung hat dem Bergbau friiher groBe Schwierigkeiten bereitet. 1m allgemeinen 
ist die Standfestigkeit der Schichten des normalen Recklinghauser Sandmergels jedoch so groB, daB das Ge· 
frierverfahren nicht angewendet zu werden braucht. Das Abteufen dumh diese Schichten zwecks AbschluB 

Abb.517. Schematisehe Darstellung der verschiedenen Verwitternngszonen in den 
Halterner Sanden der Haard. Umgez. naeh BREDDIN. 

der bisweilen recht starken 
Wasserzugange aus den Kalk· 
sandsteinbanken kann viel· 
mehr ledigIich unter Anwen· 
dung des Zementierverfahrens 
crfolgen. 

Untersenon in san
diger Ausbildung (zum 
Teil Sande von Haltern) 
(Zone des Pecten muri

catus). Nordlich von Recklinghausen erheben sich drei Hugelgebiete: die Haard (mit 
dem Stimmberg) und, durch die Lippe getrennt, die Hohe Mark sowie die Borken
berge bei Haltern (s. Abb. 515). AIle drei bestehen fast ausschlieBlich aus sandigen 
w a Schich.ten,. den sog. "Ha~terner ~anden", deren 

MachtIgkmt entsprechend Ihrem Emfallen nach N 
zunimmt, so daB sie in der Bohrung Overthun 
(nordlich Haltern) schon rd. 300 m erreichen. Wah
rend man fruher die Halterner Sande und die Reck
linghauser Sandmergel als zwei ganz verschiedene 
Schichtenstufen ansah, hat sich diese Au££assung 
durch die Ergebnisse der neuen Kartierungen als 
irrig erwiesen. Nach BREDDIN gehen die Sande der 

_~\7·~~~~~:'i!~.3i[~~"II~(~.~~::: 

e:iiMi 
Abb.518. Verkieselte Banke in den Halterner 

Sanden der Haard. 

Haard nach 0 allmahlich in mergelige Feinsande (Sandmergel) uber, wahrend die 
Sandmergel von Recklinghausen bereits bei Marl vorwiegend durch Mergelsande und 
Schwimmsande vertreten sind, die den Halterner Sanden sehr ahneln. 

Abb. 519. Dureh Kiese]saure verkittete Sandsteinbank des Untersenons (Halterner 
Sande) mit eigentiimliehen wu]stigen Oberflaehenerscheinungen. Stimmberg bei 

Recklinghausen. Aufn. VORLAUFER. 

Dic fazielle Entwicklung der 
Halterner Sande im Gebiete der 
Haard gibt im einzelnen Abb. 516 
nach BREDDIN wieder. Aus ihr geht 
hervor, daB sich vier verschiedene 
Gesteinsausbildungen in der Rich· 
tung von W nach 0 bzw. NW nach 
SO abliisen, und zwar mittelkiirnige 
Sande mit grobsandigem Material 
und eingelagerten kieseligen Sand
steinen, fein - bis mittelkiirnige 
Sande (Versatzsande), schwach mer· 
gelige bis mittelkiirnige Sande 
(Formsande) und mergelige Fein
sande (Sandmergel) mit festen Kalk
sandsteinbanken. 

Die eigentlichen Sande 
von Haltern setzen sich 
durchweg aus weiBen oder g~lb 
bis rotlichen, tonfreien, fast 
reinen und lockeren, wasser
durchlassigen Quarzsanden zu
sammcn; sie zeigen eine Reihe 
von Sondermerkmalen. 

Durch tiefgriindige Verwitterung wahrscheinlich zur Zeit des Tertiars (s. Abb. 517) sind hier infolge Ver. 
kittung der Sande durch Kieselsaure (oder Eisenhydroxyd) zahlreiche Knollen, die sog. "Halterner Knauer" 
(mit dem Leitfossil Pecten muricatus) entstanden. In selteneren Fallen ist es durch Ausfallung von Kiesel
saure zur Verkittung des Sandes und zur Entstehung machtiger und horizontal geschichteter Sandstein- oder 
Quarzitbanke (s. Abb.518) gekommen, die zahlreiche Steinkerne von Fossilien bzw. Reste mit Schalen 
aus Kieselsaure fiihren. MiigIicherweise hat diese Verkieselung schon zur Zeit der Bildung der Schichten 
in der Kreidezeit begonnen. 
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Ein besonders schoner AufschluB in diesen zur Zeit der groBen Verwitterung verkieselten Banken wurde 
in der Haard unmittelbar unterhalb der Spitze des Stimm berges bei Neuanlage eines Steinbruches im Jahre 
1933 freigelegt. Hier hat die mehr oder weniger vollstandige Verkittung des Sandes an der Oberflache der 

Abb. 520. Durch tektonische Vorgange bedingter Grabenbruch in 
einer Kalksandsteinbank der Haltcrner Sande am Stimmbcrg. 

Aufn. KUKUK. 

. orizontal gelagerten Banke zu ± groBen, kugelig-
nolligen, an die Verwitterungsformen der Badlands 
1 Dakota (USA.) erinnernden Gebilden gefiihrt (vgl. 
,bb.519). Stellenweise sind die diskordant zur nor
Jal gelagerten Kreide liegenden Banke ortlich jung
oktonisch weiter beeinfIuBt worden, wie aus Ab
ildung 520 hervorgeht. 

An anderen Stellen der Haard und der Hohen 
[ark finden sich infolge des groBen Schwefelkies
ehaltes des Sandes durch tiefgriindige Verwitterung, 
der, wie STEUSLOFF (1936) annimmt, als an der 

N s 

Abb. 521. Diagonal zur Schichtung verlaufende Eisenschwartcn 
mit sandgefiilltcn Zwischenriiumcn in dcn Halterner Sanden 

der Haard. 

Oberflache friiherer Grundwasserspiegel entstandene Bildungen, braun bis schwarz gefiirbte Eisensand
steine (mit bis zu 30% Fe) in Form von Schalen, Rohren, Knollen und Scherben im Sande (s. Abb. 521). 
Bisweilen zeigen sich in den hellen Sanden schlierenformige schokoladenfarbige Vererzungszonen, wie 
z. B. siidlich von Flaesheim (s. Abb. 522). In jener Gegend werden die borkenartigen Schalen nicht 
selten zur Einfriedigung der Hiife ver
wendet (s. Abb. 523). Stellenweise sind 
die Eisensandsteinschalen und -brocken 
durch eiszeitlichcn Windschliff glanzend 
poliert worden. 

Untersenon in der Ausbildung 
als Mergelsand bzw. Sandmergel 
(zum Teil Sandkalke von Dulmen 
mit Scaphites binodosus). Wah
rend BARTLING diese Zone im 
wesentlichen fur stratigraphisch 
junger als die Halterner Sande 
halt, sieht WEGNER (1905/10) aus 
faunistischen und stratigraphi
schen Grunden die Dulmener 
Sandkalke als Aquivalent der 
Halterner Sande an, und zwar 
als eine kustenferne Fazies der
selben. Abb. 522. Schlierige Eisensandsteinbildungcn in den Halterner Sanden der 

Haard zwischen Ocr und Flaesheim. Aufn. HEINECKE. 
Die heute nicht mehr gut aufge

schlossenen kalkig -sandigen, gra ugriinen 
Ablagerungen sind hauptsachlich zwischen Coesfeld und Velen entwickelt. Hier werden sie von sandigen 
Mergeln iiberIagert, die von SCHLUTER als Zone der Becksia soekelandi bezeichnet wurden. Moglicherweise 
handelt es sich in ihnen aber schon um eine fazielle Ausbildung eines Teiles des unteren Obersenons, so 
daB es zweifelhaft erscheinen muB, ob hier wirklich eine besondere Stufe vorIiegt. 

Von besonderer Wichtigkeit - auch fur den Bergbau - ist nun die Frage, wie die 
beiden groBen Faziesgebiete im W und 0 ineinander ubergehen. Nach Untersuchungen 
BARTLINGs ist das nicht allmahlich, sondern in Form einer Verzahnung durch auskeilende 
Wechsellagerung der Fall (s. Abb. 524 und 525), und zwar etwa auf der Linie Lunen-
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Unter-
senon 

Emscher 

Ausbildung 
des Senons im W 

des Beckens 

Sandkalke von 
Diilmen 

Ausbildung des Senons 
zwischen Liinen und 

Liidinghausen 

Sandkalke von Diilmen 

Graue Mergel III Zone 

I 

Ausbildung 
ostlich von 

Hamm 

Graue Mergel mit Kalksand- I 
steinknollen i 

Kappenberg - Liiding
hausen. Das kennzeich
nende Leitfossil dieser 
Schichten ist allgemein 
der Inoceramus patoo
tensis DE LOR. (= Ino
ceramus lobatus). 

Sande von 
Haltern 

Sande vom Netteberge I 

~---.~-- _ Graue _~ergel I~.~~n~ I 

Sandmergel von Kappenberg ! 

Graue 
Mergel 

Zur Veranschau -
lichung dieser Uber
gangserscheinungen sei 
hier die Zusammenstel
lung von BARTLING 
(1925) aufgefiihrt. 

Sandmergel von 
Recklinghausen 

Stark glaukoniti
sche Mergel 

Graue Marsupitenmergel 
I. Zone 

Graue Uintacrinusmergel 

Grauer Mergel 

Graue 
Mergel 

Da es hier zu weit fiih
ren wiirde, die faziellen Aus
bildungsformen der oben an
gefiihrten Einzelaufschliisse 

zu untersuchen, sei wieder auf BART
LING verwiesen, der sie in seinem Geo
logischen Wanderbuch (1925) im Zusam
menhange behandelt hat. 

Nur eines Aufschlusses nahe der 
stillgelegten Zeche Hermann bei Bork 
sei hier besonders gedacht, der die sehr 
bezeichnenden Verhaltnisse der Sande 
des Netteberges gut erkennen laBt 
(s. Abb. 526). Man sieht hier nicht nur 
die zonaren Verwitterungserscheinungen 
der sich zersetzenden Schwefelkiesknol
len, sondern auch die flozartigen An
einanderreihungen ortlich entstandener 
Eisenkonzentrationsringe. 

Abb.523. Eisensandsteinzann eines Gehiiftes in Westrup bei Haltem. 

Ganz anders liegen die Verhalt
nisse des Untersenons im SW. 
Hier haben wir die besten Ober
£lachenaufschliisse u. a. am Von
der berg bei Osterfeld (beider
seits der StraBe von Osterfeld 

Aufn. OBERKIRCH. 

nach Bottrop), wo die bekannten, fiir die Technik wichtigen Osterfelder Formsande 
so reich an Ton und Mergel sind, daB sie in fast senkrechten Wanden abgebaut werden 
konnen. Die Sande zeichnen sich durch 
einen starken Glaukonitgehalt und durch 
weiBe Rohren mit dunklen Glaukonitkor
nern (Reste von Kalkschwammen) aus, die 
das Gestein in der schon aus dem Turon 

groue Mfr9t1 

1<:::::: ::::::0:1 ~ 
!>and. von Sa.dl<alk. 

Haltom "".Dulmen 

:·:1 

Abb. 524. Altere Auffassung iiber das Zustandekommendes Fazies- Abb. 525. Neue Darstellung des Fazieswechsels im westralischen 
wechsels im westfalischen Untersenon. Umgez. nach BARTLING. Untersenon. Umgez. nach BARTLING. 

bekannten Weise nach allen Richtungen durchsetzen. Kennzeichnende Fossilien sind die 
Belemniten, die nach RIEDEL zu rd. 75% als Vertreter der echten Gonioteuthis granulata 
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BLV. zu bestimmen sind. Das fruher behauptete Vorkommen von Belemnitella 
mucronata (ROEMER 1854) ist allerdings nicht sicher zu erweisen. Demnach durften 
die Osterfelder Sande zum tieferen Untersenon (= Granulaten-Senon) geharen. Nach 
dem Liegenden zu werden die Sande stellenweise graber und gerallfiihrend und sollen 
hier den Emscher diskordant uber-
lagern. 

Wegen der Bedeutung der Frage 
nach der Grenze zwischen Emscher 
und Senon fur die bergbauliche Praxis 
sei noch einmal auf ihre Festlegung 
auf Grund neuerer Anschauungen ein
gegangen. 

1m Gegensatz zu den alteren Bear
beit.ern zieht RIEDEL (1930/33) zwecks 
Erkenntnis des Alters der verschiede
nen Faziesbildungen neben den fruher 
fast ausschlieBlich zugrunde gelegten 
lnoceramen, Ammoniten und Scaphi
ten in erster Linie die Belemniten 
heran, die in ihrem Verhaltnis zwischen 
Alveolentiefe und Lange ihres Ro
strums ein gutes Mittel ihrer Alters
stellung besitzen. Danach ergibt sich: 

Abb. 526. Aus del' Zel'setzung von Schwefelkiesknollen Iiel'vorgegangene 
Brauneisenel'z·Konzentl'ationsringe in den Nettebel'gel' Sanden del' 

frilhel'cn Zeche Hermann bei Bol'k. 

Tabolle 40. Stratigraphische Ubersicht uber den Oberen Emscher und das Untersenon am 
Sudrande des Beckons von Munster. (Nach RIEDEL 1930.) 

I I.,,,,,,men 

In. patootensis I 
DE LOR. 

In. lingua 
GOLDF. 

Unter- ------~ 
senon 

'--- 1 

In. pinniformis 
WILL. 

In. steenstrupi 
DE LOR. 

o ber. I-I---d-'f-- '-
ch n. cor ~ orm~s 

ems or l Sow. 

I 1 Belemniten (Ver'! 

I 
Aberrante 1 hiiJtnis der Al·1 Ammoniten Ammoniten Scaphiten veolentiefe zur 

I I
· Scaphites bino· 

dosus A. ROM. 
I Scaphites aquis-

Hauericeras 
pseudogardeni 

SCRLT. 

I 
. 1 granense SCRL. ; 

- Bo;hmocera~-i--------

krekeleri WEGN. , 

Hauericeras 
clypeaZe SCRL. r 

Puzosia menge· 
densis SCRL. 

Boehmoceras i 
Wscheri RIEDEL Scaphites bart
------- , lingi RIEDEL 

I Scaphites 
: fischeri RIEDEL 

Rostrumlange) 

Gonioteuthis 
quadrata BL. 

etwa 1/4 

Gonioteuthis 
granulata BL. 

etwa 1/6 

Gonioteuthis 
westfalica 
SCRLUT. 
etwa 1/10 

Crinoiden 

Marsupites 
testudinarius 

v. SCRL. 

Aus der Zusammenstellung RIEDELS geht hervor, daB die Grenze zwischen Ober
emscher und Untersenon haher liegt, als fruher von HEINE (1929) angenommen wurde. 
Demnach ist Inoceramu8 pinnijormi8 (s. Abb. 527) das leitende Fossil fur den untersten 
Teil des Untersenons, wahrend fur den oberen Teil der Schichten Inoc. patooten8i8 
(= lobatu8, s. Abb. 528) bezeichnend ist. 

Der Zone des Inoc. pinniformis entsprechen etwa die Schichten mit Gonioteuthis granulata (VerhaItnis 
1:6) und der Zone mit Inoceramus patootensis die Ablagerungen mit Gonioteuthis quadrata (Verhaltnis 1:4). 

Auf Grund dieser palaontologischen Belege gelang es RIEDEL, das ungestorte Ein
fallen der Kreideschichten in der Mitte und im 0 des Bezirkes, und weiter die schon VOl' 
ihm durch Li::iSCHER und BRED DIN auf anderen Beobachtungen aufgebaute Erkenntnis 
der Sattel- und Muldentektonik der Kreideschichten im NW auch palaontologisch zu 
erweisen. Wegen der naheren Begrundung seiner SchluBfolgerungen muB auf die RIEDEL
sche Arbeit verwiesen werden. 

Kukuk, Geologie. 29 
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Die nachst hohere Zone des Untersenons ist noch nicht genauer bekannt, fiihrt aber 
haufiger als kennzeichnendes Fossil den Inoceramu8 balticu8 BOHM. (s. Abb. 529). Ob sich 

Abb. 527. Inoceramus pinni/ormis WILL. Untersenon. 
Pinniformisschichten. Zeche Ewald Fortsetzung. S.W.B. 

Abb.529. Inoceramus balticu8 J. nOHM. Unterseuon. 
Quadratcnschichten. S.W.B. 

allerdings auf Grund dieses einen Fossils eine 
besondere Stille ausscheiden laBt, wie BEYEN

BURG (1936) anzunehmen geneigt ist, miissen 
noch weitere Untersuchungen ergeben. 

b) Obersenon. 
Die Ablagerungen des 0 bersenons be

ginnen mit einer einen deutlichen Sedimen-

Abb.528. Inoceramus patootensis DE LOR. Untersenon. Patootcnsis' 
schichteu. Lippe·Seitenkana\ bei Ahsen. S.W.B. 

Abb.530. Goeloptychium sulci/erum ROEM. Oberseuon. 
Coesfeld. Geologisches Institut Munster. 

tationswechsel anzeigenden Schichtenserie sehr kalkreicher Mergel, die nach der neuen 
Terminologie der PreuB. Geol. Landesanstalt als "Mergelsteine" bezeichnet werden. 
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Sie sind vorwiegend auf eine langellipsenformige Zone im mittleren Teil des Miinster
schen Beckens beschrankt, deren Langsachse etwa von NW -SO verlauft (s. Abb. 463). 
Nach dem Vorkommen der kennzeichnenden Belemnitella mucronata (s. Abb. 510) werden 
diese Schichten [mit Act. quadratus, Ooeloptychium sulciferum ROEM (s. Abb. 530) u. a.] 
als Mukronatenschichten bezeichnet. Eine Verbindungslinie der Ortschaften: Coes
feld, Schoppingen, Horstmar, Telgte, Warendorf, bIde, Stromberg, Dolberg, Capelle und 
Senden begrenzt die Ausdehnung dieser Ablagerungen, die sich auch schon im Gelande 
durch eine Terrainkante herausheben. 

Demgegeniiber werden die im allgemeinen schlecht aufgeschlossenen und nur am AuBenrande der Mukro
natenschichten erscheinenden iilteren Quadratenschichten (mit Act. quadratus, Inoceramus patootensis und 
Inoceramus balticus J. BOHM) nach dem Vorgehen der PreuB. Geol. Landesanstalt noch zum Untersenon, 
und zwar in dessen hi:ichste Stufe, gestellt (BEYENBURG 1936). 

Ungeklart ist noch die Frage, ob obersenone Schichten auch im Westen ver
treten sind, wie LasoRER und besonders BRED DIN (1935) annehmen. 

LOSOHER wies 1926 als erster 
auf Grund von Fossilfunden 
(Echinocorys ovatus DES. var. mag
na NIETSOH) aus den oberen Teu
fen des Schachtes Franz Haniel II 
dara uf hin, daB echtes 0 b e r -
senon auch im W vorhanden 
sei, zumal schon in Osterfeld und 
Sterkrade friiher Belemnitella 
mucronata gefunden sein soll. 
RIEDEL (1930) bestreitet die Miig
lichkeit des Vorkommens des 
Obersenons nicht, betont aber 
das Fehlen leitender Belemniten. 

Nach BREDDIN tritt Ober
senon an mehreren Stellen im W 
(Muldengebieten) auf, die von Abb.531. Sphenocephalu8 jissicaudu8 AG. Obersenon. Baumberge. S.W.B. 

ihm als Bottroper, Dorstener 
und W ulfener Kreidemulde bezeichnet werden. Hier scheinen die sog. "Bottroper Mergel" die iilteren 
Kreideschichten ungleichfiirmig zu iiberlagern (s. Tafel I). 

Wenn es auch sehr wohl miiglich ist, daB die Kernschichten der Bottroper Mulde in Form grauer, geriill
fiihrender, stellenweise glaukonitischer Mergel den Mukronatenschichten iiquivalent sind, so diirften die 
die Dorstener und Wulfener Mulde erfiillenden Ablagerungen ihren Fossilien nach noch der Quadratenstufe 
angehi:iren (RIEDEL 1930). 

1m Hauptverbreitungsgebiet des nordwestlichen Teiles des Obersenons in der Gegend 
von Coesfeld und in den Baumbergen lassen die rd. 500 m machtigen Mukronaten
schichten vom Hangenden zum Liegenden zwei Stufen erkennen (WEGNER 1926): 

Zone des Bostrychoceras polyplocum (= Obere Mukronatenkreide). 
Zone des Dechenoceras coesfeldiense (= Untere Mukronatenkreide). 
Schon oben wurde gezeigt, daB die tiefste der alten SOHLUTERschen Stufen, die Zone der Becksia soeke

landi, wohl nur als eine fazielle Ausbildung der unteren Mukronatenschichten anzusehen ist, die als selbstiindige 
Zone nicht mehr ausgeschieden zu werden braucht (vgl. GIERS 1934). 

Die altere Zone des Dechenoceras coesfeldiense besteht aus einer etwa 170 m machtigen 
Folge wechsellagernder, gutgebankter, glaukonitarmer, sandiger Kalkmergel und weicher 
Tonmergellagen. 

Fiir diese Schichten in der Fazies der Kalkmergel ist Dechenoceras coes/eldiense (in groBen Exemplaren) 
und Belemnitella mucronata bezeichnend, wiihrend der Ammonit in den Tonmergeln nicht mehr vorkommt. 
Aus diesen Gesteinen baut sich ein Teil der "Baumberge" (siidlich der Linie Darfeld-Nottuln) sowie das 
Hiigelland der "Roruper Mark" und des "Coesfelder Berges" auf. 

Das friiher sehr gesuchte Gestein wird heute nur noch in wenigen Steinbriichen (Coesfclder Berg, Hamo
rup) gebrochen. 

Die nachst jiingere, mindestens 130 m machtige Zone des Bostrychoceras (Hetero
ceras) polyplocum und des Parapachydiscus wittekindi setzt sich aus oberen hellgrauen, 
glaukonitarmen Kalkmergeln und unteren glaukonitischen, griinen Kalkmergeln (= Biller
becker Griinsand) zusammen. Ihre Schichten beteiligen sich am Aufbau des nordlichen 
Teiles del' Baumberge (nordlich der Linie Darfeld-Nottuln). 

29* 
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Wie WEGNER (1926) nachwies, liegen in den Baumberger Schichten Bildungen wattenmeerahnlicher 
Meeresraume vor. Er stutzt seine Ansehauung auf die Feststellung ausgefUllter "Erosionsrillen" in den zwischen 
planparallelen Werksteinbanken gelegenen Kalkmergeln (Steinbruche Hesselmann-Worthmann u. a.), die 

&3 .... _ ~ 

er als Ausfullungen von "Prielen" oder "Tiefs" (d. h. als Meeres
kanale eines Wattenmeeres), durch Wirkungen einer Gezeitenerosion 
entstanden, anspricht. 

$2· -- - - - Landbank3 
91 =- -=--- --- -=- Landbank2 

Abgesehen von ihrer Bedeutung fUr die Palaogeographie dieses 
Gebietes haben diese Schichten schon seit alter Zeit durch ihre 
reichen "Fischfunde" eine wissenschaftliche Beruhmtheit erlangt. 
Fanden sich doch in einer Lage dieser Banke (sog. "Flies") un
gewohnlich gut erhaltene Skelette von Knochenfischen, und zwar 
Flachwassser- (s. Abb. 531) und Tiefseeformen, die heute die Pracht
stucke der Kreidesammlung des Geologischen Instituts zu Munster 
bilden. 

~-~-..::::::=-...==-

82 

Landbank I 

1m SO des Obersenongebietes kennen wir die Mukro
natenstufe vorwiegend aus der Gegend von Beckum

Nunningsbank- Neubeckum und Ennigerloh, wo sie die Grundlage 
gruppe eincr bedeutenden Zementindustrie bildet. Am Aufbau 

des stellenweise mehr als 120 m tiber NN gelegenen 
Beckumer Plateaus beteiligen sich graue Mergel mit hellen 
und dunklen Kalkmergel- und harten Mergelkalkstein
banken in Wechsellagerung, denen ortlich glaukonitische 
Kalksandsteinbankchen zwischengelagert sind. 

Miillerbiinke 

Abb. 532. Die Ausbilduug der oberseuonen 
Beckumer Schichten im Steinbruch Anna 

bei Beckum. Nach GIERS. 

Abb. 533. Barsteiubildung (wiederausgeliillte Rilleu) in den unteren 
Mukronatenschichteu bei Beckum. Auln. KUKUK. 

Die mergeligen Schichten bestehen aus etwa 0,50-3 m dicken, ursprunglich grauen Mergelbanken (sog. 
"Klamms") mit etwa 30-60% Kalk. Die fur die Zementindustrie geeigneten, bis 3 m dicken Mergelkalk

banke haben einen CaCOa-Gehalt von 75- 92% bei 
7-20% AI20a. Dagegen ist die Machtigkeit der glau

Abb.534 . Konglomerat aus aufgearbeiteteu Brocken barterer 
Kreidekalke iunerhalb des tiefereu Oberseuons. Zeche 

Westfalen, Schacht "Magdeburg". S.W.B. 

konitischen Kalksandsteinbanke (mit rd. 50% CaCOa) 
sehr gering. 

Nach den Untersuchungen von GIERS (1934) 
lassen sich die hier ausgebildeten Schichten vom Han
genden zum Liegenden gliedern in: 

c)Vorhelmer Schichten (rd. 53m): vorwiegend 
fossilreiche Mergel, Mergelkalke und glaukonitische 
Bankchen (mit Dechenoceras coesfeldiense und Inocera
mus regularis u. a.); 

b) B ec kumer Schiehten: vorwiegend fossilarme 
Mergel und Kalkmergel (mit B. mucronata, Hoplites 
dolbergensis, Pachydiscus pseudostobaei, Hoploscaphites 
gibbus, Inoceramus tegulatus u. a.). 

a) Stromberger Schichten: vorwiegend fossilarme, wenig widerstandsfahige Mergel mit glaukoniti
schen Bankchen (mit B. mucronata und A. quadratus, Ancyloceras retrorsum, In. wegneri u. a.). 

Bemerkenswerterweise greift die sandige Fazies in den Grenzschichten der Quadraten
und Mukronatenkreide 50 km weit nach 0 tiber. In den Vorhelmer Schichten herrscht 
die sandige Fazies im ganzen 0 vor. 
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In den zahlreichen Aufschliissen des Gebietes sind die technisch verwertbaren Mergelkalkbanke der 
Beckumer Schichten fast aIle an petrographischen Sondermerkmalen gut wiederzuerkennen. Sie werden 
nach GIERS seit altersher mit Namen bezeichnet wie Landbanke, Klipperbank, Niinningsbankgruppe, Deel
bank, MOllerbank, Grisebank, Schlagbank, Unterbank und Grundbank (s. Abb. 532). 

Ais besonders bemerkenswerte Erscheinungen der Beckumer, aber auch der Vorhelmer und Stromberger 
Schichten sind die innerhalb des Gesamtprofils 5-7mal auftretenden "Barsteinbildungen" anzusprechen, 
d. h. zum Teil konglomeratisch ausgebildete Zonen, deren Ablagerungen diskordant zum Hangenden und 
Liegenden verlaufen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie auf iirtliche Gezeitenerosion zuriickzufiihren, 
wie sie das Wattenmeer in den Prielen erzeugt. Abb. 533 zeigt diese Erscheinung zwischen Knudelsbank 
und Grisebank. Wahrscheinlich haben wir es hier mit den gleichen Vorgangen zu tun, iiber die WEGNER (1926) 
aus den oberen Mukronatenschichten der Baumberge und der Schleuse bei Miinster berichtete. Auch Regres
sions- und Transgressionserscheinungen als Belege fiir Meeresoszillationen sind in den verschiedensten Hori
zonten nicht selten vorhanden (s. Abb.534). 

6. Del' Nordwestrand der Kreide. 
Ein kurzes Wort ist noch uber die Ausbildung der Kreide im NW langs der 

hollandischen Grenze zu sagen. Gleichwie am Sudrande des Beckens von Munster 
und am FuBe des Teutoburger Waldes (s. Abb. 463) gehen auch am West- und Nord
westrande unter dem die Mitte des Munsterschen Beckens einnehmenden Senon die 
Schichten des Turons und Cenomans, und weiter nach dem AuBenrande zu Ab
lagerungen der unteren Kreide (sowie stellenweise altere Schichten des Juras und 
der Trias), zutage aus (s. Abb. 450 und die zugehorigen Profile). Ihrer ± groBen Ver
witterbarkeit entsprechend, haben wir es hier in den Ablagerungen der oberen Kreide 
(wie im Gebiet von Metelen-Ahaus-Weseke) teils mit flachen Hohen, teils mit Sen ken 
zu tun. 

Nach W auf die hollandische Grenze zu wird der Weitererstreckung der oberen Kreide 
durch einen nur aus einzelnen Erhebungen bestehenden, zunachst von NO nach SW und 
spater fast NS verlaufenden breiten Hohenrucken in Richtung der Orte Rheine-Ochtrup
Stadtlohn-Sudlohn-Weseke ein Ende gesetzt. 1m Gegensatz zu der harten, kalkigen Aus
bildung der Schichten des Cenomans und Turons des Teutoburger Waldes besteht die 
obere Kreide hier aus weiBen, murben Gesteinen, die der bekannten "Schreibkreide" 
ahneln. 

Sie sind durch das Auftreten eines hochkegeligen Seeigels, des Galerites albogalerU8, gekennzeichnet, nach 
dem die in dieser Fazies auftretenden Schichten des Labiatus- und Lamarckiplaners als "Galeritenfazies" 
bezeichnet werden. Die noch weiter westlich erscheinenden Schichten der unteren Kreide sind im Gegensatz 
zu der sandigen Ausbildung der unteren Kreide im 0 (Egge) als weiche Mergel und Schiefertone entwickelt. 

B. Tektonik der Oberen Kreide. 
1. 1m engeren Rnhrgebiet. 

Unsere Vorstellungen von der Tektonik des Kreidedeckgebirges im Ruhrbezirk, 
die bei der Abfassung des Sammelwerkes, Band 1, noch sehr einfache waren, haben den 
durch die Ergebnisse vieler neuer Bergbau- und Tagesaufschlusse sowie durch weitere 
Untersuchungen im Raum gewonnenen neuen Erkenntnissen Platz machen mussen. 
Die Klarung dieser Verhaltnisse ist in erster Linie LOSCHER (1928) und BRED DIN (1929/34) 
zu danken. 

Von der alten bergbaulichen Erfahrung ausgehend, daB die Schichten des Deck
gebirges. mit etwa 1,5-5° regelmaBig nach N einfallen, nahm man fruher an, daB dieses 
Merkmal fur die gesamte Kreideablagerung zutreffend sei. Tatsachlich laBt aber die 
Kreidedecke zwei tektonisch recht verschiedenartige Gebiete erkennen. So haben wir os 
im Hauptbergbaubezirk (etwa ostlich einer Linie Haltern-Recklinghausen und sudlich 
einer Linie Recklinghausen-Hamborn), im Gebiet der sog. "Blockgebirgstektonik" 
(s. Abb. 535), im allgemeinen mit regelmaBig abgelagerten und ungefalteten Kreide
schichten zu tun, die standig nach N, d. h. dem Beckeninneren zu einfallen, also schrag 
gestellt sind. Diese Schragstellung erfolgte zur oberen Senonzeit etwa gleichzeitig mit 
der laramischen Phase der saxonischen Orogenese. Wie schon erwahnt, ist diese Kreide
platte durch zahlreiche wiederaufgerissene alte (vorkretazische) Sprunge in eine Reihe 
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in der Hohenlage gegeneinander verschobener Streifen zerlegt, die ihrerseits wieder als 
"Hoch-" und "Tiefgebiete" entwickelt, aber nicht durchweg einheitlich gebaut sind 
(s. Tafel VIII). 

Wesentlich anders liegen dagegen die Verh1iJtnisse im NW des Bezirkes (s. Abb. 535), 
im Gebiet der sog. "Bruchfaltentektonik" (im sog. saxonischen Faltungsfelde von 
STILLE), das gewissermaBen als dessen Auslaufer zu betrachten ist. Hier sind durch 
die auf geologischer Grundlage fuBenden Beobachtungen von LOSCHER (1929), BREDDIN 
(1929) und WEGNER - unterstiitzt durch bergbauliche Aufschliisse - in den Ablage
rungen der Kreide sehr flach ausgebildete Sattel und M ulden festgestellt worden, 

Coesfeld 
o /'I 

I 
Falten, die den durch BARTLING 
(1924) undBENTz (1927) schon im 
preuBisch -hollandischen Grenz -
gebiet (in der Gegend von Stadt
lohn und Borken) nachgewiese
nen entsprechen. In diesen im 
nordlichen Teile einigermaBen 
herzynisch (WNW), im siidlichen 
Teil dagegen mehr in der Rich
tung der alten Querstorungen 
(NNW) (s. Abb. 535) streichen
den Querfalten der Kreide han
delt es sich urn Gebilde, die auf 
einen bei der Aufrichtung des 
Osnings an der Wende von Kreide 
zum Tertiar wirksam gewesenen 
Druck senkrecht zum Schichten
streichen des vorwiegend auBer
halb der Rheinischen Masse ge
legenen Deckgebirges zuriickzu
fiihren sind. DaB neben diesen 
Falten auch noch zahlreiche, das 
Deckgebirge verwerfende Quer-

,,,:·r·:~:-:·. Suctgl"enzp"l"~hJn9 t f -J::. \" OPrl.<I"l!>in-I_,chl,n S orungen au treten, braucht 
'---~=---------_ __________ -J nicht betont zu werden (s. Ab-

Abb. 535. Das Gebiet der Bruchfaltentektonik der Kreideschichten im b·ld ) V b d 
Siidwestteil des Miinsterschen Kreidebeckens. Umgez. nach BUDDIN. 1 ung 536. on eson erer 

Bedeutung hierbei ist, daB im 
Gebiete der "Bruchfaltentektonik" langs der Mehrzahl der vorkretazischen Spriinge Uber
schiebungen eingetreten sind (sog. Riickwartsverwiirfe BREDDINS), wahrend im Gebiet der 
"Schollentektonik" langs der Spriinge einfache Verwerfungen (Sprungverwiirfe) iiberwiegen. 

Die vorerwahnten Falten sind jedoch nicht auf das Gebiet der Bruchfaltentektonik 
beschrankt geblieben. Wie u. a. die Aufschliisse in den Quadratenschichten an der Schleuse 
nordlich von Miinster (WEGNER 1921) sowie weiter im N in den Baumbergen (nordlich 
von Coesfeld) und bei Greven (Ems) beweisen, sind auch hier deutlich schwache Falten 
zu beobachten. AuBerdem finden sich weiter im 0 in den harten Beckumer Kalken als 
der Kreide sonst fremde Elemente flach einfallende Uberschiebungen (s. Abb. 537), 
deren Entstehung ich auf einen Ausgleich verhinderter Faltung als AusfluB der larami
schen Phase der saxonischen Orogenese zuriickfiihren mochte. 

BRED DIN unterscheidet im Gebiete der Bruchfaltentektonik von S nach N folgende, 
sehr flache Sattel und Mulden (vgl. Abb. 535): 

die Bottroper Kreidemulde 
den Kirchhellener Kreidesattel (GIadbecker Sattel LOSCHERs) 

die Dorstener Kreidemulde 
den Marler Kreidesattel (Freudenberger Sattel LOSCHERs), 

die Wulfener Kreidemulde (Raesfeld-Erler Mulde LOSCHERs) 
den Raesfelder Kreidehorst. 
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Auf dieses letzte Gebilde muB nach N bzw. NNW wieder eine Kreidemulde folgen, 
damit ein AnschluB an den bekannten Weseker Sattel (BENTZ) vorhanden ist. 

In Richtung nach SO gehen die vorgeschilderten Falten in die alten Bruchelemente 
tiber, so daB aus Satteln bzw. Horstsatteln Kreidehorste und aus Mulden bzw. Mulden
graben Kreidegra ben werden. Beispiels
weise wird aus dem Marler Kreidesattel 
der Marler Kreidehorst usw. 

Diese Faltenelemente werden stellen
weise von wiederaufgerissenen, primaren, 
alten Karbonstorungen begleitet, die sich 
schon in der kimmerischen Phase der Fal
tung des Teutoburger Waldes infolge von 
Zerrungsvorgangen wieder bewegt hatten, 
indem die Zechstein- und Triasschichten 
fast in der gleichen Weise wie das Stein
kohlengebirge in der Spatkarbonzeit in 
Horste und Graben zerlegt worden waren. 

IXk 71 _ 1\:·:'<>::.:.>:1 ~41 !:~';~ 
Lgd.,schieferlon f10z Sandstein Schieffrton Cenoman mi~ 

(WUrlPltJodI>nl (iprOlien 

Abb.536. Nach Ablagerung der Kreide erfolgtes Absinken 
an einer Sprungkluft. 

Infolge spaterer, nach Ablagerung der Kreide zur Zeit der laramischen Phase STILLES 
in SSW -NNO-Richtung wirkenden Pressungsvorgange stiegen die Zechstein-Bunt
sandsteingraben erneut in die Hohe, wahrend gleichzeitig entsprechende Horste in die 
Tiefe sanken. Dabei wurden die iiberlagernden Kreideschichten zu den oben genannten 
Mulden bzw. Satteln zusammengeschoben. 

Die auf diese Weise entstandenen Mulden und Sattel (besser Muldengraben und 
Sattelhorste) der oberen Kreide (aus der Zeit der laramischen Orogenese) sind also 
als Aquivalente der Horste 
und Graben des Zechsteins 
und der Trias (aus der Zeit der 
kimmerischen Phase) bzw. des 
Karbons zu betrachten. Dem
gemaB entspricht z. B. der Loh
berger Trias - Horst nebst 
Randstaffeln dem Loh berger 
Kreidegraben bzw. der Bot
troper Kreidemulde, der 
Kirchhellener Triasgra ben 
dem Kirchhellener Kreide
sattel, der Dorstener Trias
Horst der Dorstener Kreide
mulde und der Marler Trias
graben nebst Wulfener Trias
horst dem Marler Kreide
sattel (s. Abb. 446; s. auch 
Abb.538). 

Abb.537. Dberschiebnng in den Vorhelmer Schichten. Obersenon. 
Kreuzbergbruch bei Beckum. Aufn. KUKUK. 

Da die Einzelheiten dieser Elemente noch vor kurzem von BRED DIN (Gltickauf 1929) 
in sehr eingehender Weise behandelt worden sind, solI hier von ihrer naheren Darstellung 
abgesehen werden. 

DaB die iibergreifenden Wirkungen der laramischen Faltungsvorgange auch noch 
in der sonst ungefalteten Kreide im S und 0 des Bezirkes (im Gebiete der Rheinischen 
Masse) zum Ausdruck gekommen sind, beweisen die vielfach nachgewiesenen Uberschie
bungserscheinungen der Kreideschollen langs der zahlreichen alten Spriinge (Tafel VIII). 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB diese neuere Erkenntnis des Sattel- und Muldenbaues des Kreide
deckgebirges fur den Bergbau von groBer Bedeutung ist. 1st es doch allein fUr das Schachtabteufen von groBer 
Wichtigkeit, zu wissen, ob man mit dem abzuteufenden Schacht in eine wasserfUhrende Kreidemulde oder auf 
einen wasserarmen Kreidesattel herunterkommt, zumal der in Muldengebieten zirkulierende Grundwasser
strom auch auf die Sicherheit von Gefrierschachten von EinfluB sein kann (vgl. im iibrigen LasoRER 1929). 
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2. Am Nordwest- und West- bzw. Nordost- und Ostrand der Kreide. 
Wie schon erwahnt, sind die Schichten der oberen Kreide auch im NW und NO 

des Miinsterschen Beckens aufgebogen und fallen dort mit 10-30° nach SO und 0 bzw. 
SW und W ein (s. Abb. 462). Nordlich und nordwestlich bzw. nordostlich und ostlich 
des Cenoman-Turon-Riickens erstreckt sich die untere Kreide (s. Tafel I). 

Dort, wo im NW die sandigen Gesteine der unteren Kreide verfestigt sind, heben sie sich an zahlreichen 
Stellen, wie im Gildeha user, Ben theimer und Ister berger Riicken (s. Abb. 452), ferner im Roten-
berg (bei Wettringen), in Osnabrucker 
den BarIer Bergen (bei 
Ahaus) und im Wellar 
(bei Alstatte) zu flachen 
H6hen heraus. 

Weiter nach SW 
laBt sich, wie Tafel I 
zeigt, das Ausgehende 
der nach 0 bzw. SO 
einfallenden Schichten 

Abb.5!O. Schematisierter Schnitt durch das nordwestfiilische Bergland bei Bielefeld. 
Umgez. nach WEGNER. 

der oberen Kreide - unter jiingeren Schichten verborgen - in Richtung Stadtlohn
Siidlohn-Rhede-Briinen-Wesel bis zum AnschluB an das im Gebiete siidlich der Lippe 
durch Bohrungen festgestellte Ausgehende der Kreide mit einiger Sicherheit nachweisen. 
Auch hier sind an verschiedenen Stellen (zwischen Rheine und Ochtrup), sowie langs der 
hollandischen Grenze, wieder flache Kreidefalten zu beobaehten. 

SW 1.TputOburg~rwaldkamm 
I 

Bhf.Lengerich 
- Einschnitt des nellen Tunnpls 

2,Teutoburgerwaldkamm NO 
t 

Bhf. NatruP-Ha~ 

:':- -;' , .' .'. " 

Abb.54l. Schnitt durch die Teutoburger Waldkii.mme bei Lengerich. Umgez. nach WEGNER. 

Verfolgen wir die Kreide am Siidrande naeh 0 (s. Tafel I), so liiBt sich erkennen, 
daB die den Haarstrang aufbauenden Schichten des Cenomans und Turons nach NO in die 
Paderborner Hochflache und weiter nach 0 in die Ablagerungen der Egge iibergehen. 
Hier wird die obere Kreide statt von Karbon und Devon zunachst von unterer Kreide 
unterlagert (s. Abb. 539). Dabei macht das bis dahin nordliche Einfallen der Kreide
ablagerungen in Richtung auf die Egge zu allmahlich einem nordwestliehen und spater 
westlichen bzw. siidwestlichen Einsinken Platz. Gleichzeitig richten sieh die in der 
Paderborner Hochflache flach einfallenden Schichten im Gebiete der Egge immer steiler 
auf. Noch weiter nach N verliert das Ausgehende der oberen und unteren Kreide immer 
mehr an Breite, bis sich aus ihm im Gebiete der Dorenschlucht (bei Detmold) die 
Falten des Osnings entwickeln. Von der Dorenschlucht ab nach NW zeigen die Kreide
schichten sogar eine vollige Uberkippung, d. h. fallen nach N ein (s. Abb. 540). Diese 
Uberkippung halt etwa bis Iburg an, von wo aus die Schichten allmahlich wieder ihr 
£laches Einsinken zur Muldenmitte (nach SW) annehmen (s. Abb. 541). Ursache dieser 
Auffaltung am Ostrande, insonderheit des bis zur Uberkippung gesteigerten Einfallens 
der den Osning aufbauenden Schichten, ist der in Richtung NO - SW wirksam gewesene 
saxonische Faltungsdruck. 
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C. Palaogeographie der Oberen Kreide. 
Von Dr. phil. DORA WOLANsKy-Bochum. 

1. Uberblick fiber die Grundlagen einer paUiogeographischen 
Darstellung der Kreide im Ruhrbezirk. 

Die Darstellung der Oberkreide im Ruhrbezirk ware ohne eine Betrachtung der 
palaogeographischen Verhaltnisse unvollstandig. Es kann sich dabei jedoch nur urn einen 
kurzen, allgemeinen Uberblick handeln, da langere Darlegungen iiber den Rahmen dieses 
VVerkes hinausgehen wiirden. 

Die Kreidebildungen des Industriebezirkes stellen nur einen kleinen Ausschnitt im 
Rahmen der mitteleuropaischen Kreideablagerung dar, und die Meeresbewegungen jener 
Zeit in unserem Gebiet schlieBen sich infolgedessen eng an das allgemein erkannte Bild 
an. Dabei kommt jedoch in der westfalischen oberen Kreide, namentlich am Siidrande, 
besonders deutlich ein wichtiges Kennzeichen dieser Formation zum Ausdruck: die 
weit iiber einen alten Untergrund hinweg iibergreifende Lagerung der Schichtabsatze 
infolge eines bedeutenden MeeresvorstoBes. VVahrend die Kreidebildungen in Norddeutsch
land im allgemeinen einen mesozoischen Untergrund iiberlagern, ein Gebiet, das mit nur 
kurzen Unterbrechungen fast immer Senkungsbereich und Sedimentationsraum war, 
wird mit dem Uberschreiten des angenommenen sog. "Miinsterlander Abbruches" ein 
Gebiet vom Meere wiedererobert, das als alter Rumpf wahrend des Mesozoikums viel 
stabiler war als beispielsweise das nordwestdeutsche Becken. Selbstverstandlich muB 
sich diese Tatsache auch in der Art der MeeresvorstoBe, der Sedimentation und der Tek
tonik der Kreideschichten auspragen. VVir haben hier am Siidrand ein weitflachiges, 
langsames Ubergreifen des Meeres, ohne daB groBere Hindernisse, abgesehen von gelegent
lichen Klippen, das Bild eines uneinheitlichen, bewegten Meeresbodens hervorgerufen 
hatten. Die intrakretazischen tektonischen Bewegungen, die weiter im N das Ablagerungs
bild der Kreide so bewegt machen, angefangen von Egge und Osning bis zu den Bildungen 
des Harzrandes, wo VVinkeldiskordanzen, Heraushebungen und erneute Transgressionen 
mehrfach festzustellen sind, haben sich am Siidrande nur schwach auspragen konnen. 
Die MeeresvorstoBe und Riickziige haben sich mehr weitflachig ausgewirkt und sind daher 
haufig nur aus den allmahlichen Faziesiibergangen zu erkennen. Eine starke Schollen
bewegung oder Bruchbildung wahrend der Kreidezeit konnen wir, abgesehen von den 
laramischen Bewegungen am Ende derse1ben, am 8iidrand nicht beobachten. 

80 ergibt sich als palaogeographische Vorstellung folgendes einfache Schema, wie 
es KAHRS (1927, Abb. 6, S. 663) entworfen hat (vgl. Abb. 11, S. 18). Nur einige groBe 
Elemente beherrschen das Bild die ganze Oberkreidezeit hindurch: die "VVestschwelle" 
von Nymwegen und die (nordwestfalisch-lippische) "Ostschwelle", denen die VVest- bzw. 
die Osttiefe als Saumtiefen vorgelagert sind. Diese ihrerseits werden durch einen schwach 
ausgepragten Vorsprung der germanischen Insel, eine Mittelschwelle, getrennt. Diese 
Elemente machen wahrend der ganzen Oberkreidezeit die anderwarts viel starker aus
gepragten Hebungen und Senkungen getreulich mit und beeinflussen die Schichtenaus
bildung immerhin soweit, daB die anderweitig beobachteten Bewegungen auch hier aus 
dem Sediment abgelesen werden konnen. Diese palaogeographischen, Verhaltnisse in 
groBen Ziigen oder in Einzelheiten sind der Gegenstand zahlreicher Arbeiten gewesen, 
von denen unter anderem Autoren wie VVEGNER (1913/26), LasoHER (1921/26), BARTLING 
(1920/27), FIEGE (1926/28), KAHRS (1927) und RIEDEL (1930) genannt sein mogen. 

VVas den heutigen Rahmen des Kreidebeckens von Miinster betrifft, so herrschte 
friiher die Anschauung, daB der heutige Kreiderand in der Gegend von Oding, Siidlohn 
und Stadtlohn eine durch spatere Vorgange etwas modifizierte alte Kontinentalgrenze sei. 
VVie VVEGNER (1926) ausfiihrt, ist dies jedoch nicht der Fall. VVeder im Teutoburger VVald, 
im Osning und in der Egge noch in den Kreidehohen des westlichen Miinsterlandes handelt 
es sich urn eine natiirliche Begrenzung des Cenomans und Turons. Die Machtigkeit 
nimmt zwar nach NVV hin ab, jedoch setzen die Oberkreideschichten diesseits eines ziem
lich gestorten Gebietes von alterer Kreide, Jura und Trias unmittelbar in erheblicher 
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Machtigkeit ein. Ebenso wie am Teutoburger Wald die Kreideablagerungen zwischen 
ihrer heutigen Ostgrenze in Egge und Osning und den im NO bekannten Vorkommen 
abgetragen worden sind, sind sie auch an der hollandischen Grenze infolge der durch 
tektonische Vorgange hervorgerufenen Heraushebung und Denudation vollig verschwun
den. Die heutige Siidgrenze der Kreide deckt sich ebenfalls nicht mit der Siidgrenze des 
Meeres zur Oberkreidezeit. BARTLING (1920) versuchte erstmalig, aus der Ausbildung 
der Schichten auf die ehemalige Kiistenlage zu schlieBen, und trotz mancher Anderungen 
im einzelnen miissen seine Anschauungen auch heute noch als Grundlage dienen. 

Selbstverstandlich ist dabei der Einwand von KAHRS zu beachten, daB es nicht mog
lich ist, einen so groBen Zeitraum, wie es jede einzelne Stufe der Oberkreide darstellt, 
in einer Kartenskizze zu erfassen, denn die zum Teil sehr bedeutenden Kiistenverande
rungen innerhalb der Stufe werden dabei nicht beriicksichtigt. Nichtsdestoweniger ist 
es jedoch angebracht, fiir einen kurzen Gesamtiiberblick wenigstens von jeder Stufe eine 
allgemeine palaogeogra phische Skizze zu geben, urn wenigstens die Richtung 
der Meeresbewegungen andeuten zu konnen. In den im folgenden beigegebenen Kartchen 
soIl also keineswegs die absolute Kiistenlage fiir die betreffende Stufe dargestellt werden, 
sondern nur eine ungefahre Lage, gefolgert aus den wahrend des gesamten Zeitabschnittes 
mutmaBlich am weitesten vorgeschobenen Uferlinien. Man konnte auf die gleiche Weise 
auch eine Linie fiir die weitesten Meeresriickziige innerhalb einer Stufe festzulegen suchen 
und erhielte somit zwei Grenzlinien, innerhalb derer die Kiistenlage wahrend des be
tre££enden Zeitabschnittes gependelt hat. Fiir eine solche Darstellung reicht das Beob
achtungsmaterial jedoch nicht aus. Die auf den Skizzen angegebenen faziellen Verhalt
nisse stiitzen sich hauptsachlich auf die Karten von BARTLING (1920), jedoch wurden 
sie, wo erforderlich, nach neueren Vero£fentlichungen und Untersuchungsbefunden erganzt. 
So war es Z. B. jetzt auch moglich, Emscher und Senon getrennt darzustellen, wozu 
BARTLING auf Grund mangelnden Materials noch nicht in der Lage war. 

Bei der Besprechung der palaogeographischen Verhaltnisse der Kreide kommt 
die Unterkreide in ihren wesentlichen Stufen fiir den eigentlichen Industriebezirk nicht 
in Betracht und wird daher fortgelassen. Ausgangspunkt der Betrachtung muB jedoch 
ihr jiingster Teil sein, denn hier wie in Mitteleuropa beginnt die groBe Kreidetransgression 
mit den hoheren Teilen des Gaults, wenn sie sich in Westfalen auch noch nicht in dem 
bedeutenden MaBe ausgewirkt hat, wie in anderen Gebieten. Nach WEGNER (1926) liegt 
die Grenze des Gaultmeeres etwa in der Linie Warburg-Marsberg-Lippstadt-Giitersloh
Greven-Burgsteinfurt-Coesfeld-Haltern-Buer und muB sich weiterhin siidlich an Wesel 
vorbei fortsetzen, da LANDGRAEBER (1913) Gault im Schacht Wallach II bei Borth 
nachgewiesen hat (vgl. Abb. 11). Die Auspragung in Westtiefe, Osttiefe und Mittel
schwelle (vgl. KAHRS 1927, S. 663) ist hier noch sehr deutlich, wahrend diese Elemente 
spater in so schroffer Form nicht mehr hervortreten. In dem Uberschreiten des inzwischen 
wieder eingeebneten "Miinsterlander Abbruches" zeigt sich jedoch schon der Ansatz 
zur Eroberung eines Teiles des variszischen Rumpfes durch die Meere der Kreidezeit. 

2. PaUiogeogl'aphie ulld Fazies des Cenomans. 
Die eigentliche Uberflutung setzt mit dem Cenoman ein, welches weitflachig iiber 

eine denudierte Rumpfflache hinweggreift (vgl. WEGNER 1926, BROCKAMP 1927). Klippen 
und Untiefen, hervorgerufen durch die verschiedene Harte der Gesteine des Untergrundes, 
sorgen stellenweise fiir eine Sonderausbildung der Schichten. 1m allgemeinen ist die 
Fazies jedoch sehr gleichmaBig die eines Basal- bzw. Toneisensteinkonglomerates mit 
iiberlagerndem Griinsand. DaB der Ablagerungsraum zur Cenomanzeit noch nicht sehr 
tief eingesenkt war, zeigt die auBerordentlich langsame Machtigkeitszunahme der Ceno
manschichten nach N hin (vgl. die Profile durch das Miinstersche Kreidebecken Abb. 477). 
Ein NW - SO-Generalstreichen der Kiistenlinien, die entsprechend den Faziesverhalt
nissen am ostlichen Siidrande zum Teil weit iiber die heutige Grenze hinweggegri£fen 
haben miissen, wie es Z. B. auch die isolierten Cenomanvorkommen von Warstein und 
Brilon beweisen, muB nach der Ausbildung der Schichten angenommen werden. 
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Allerdings wird heute die Kiistenlage der einzelnen Kreidestufen, wie BARTLING (1920) sie darstellt, von 
einzelnen Autoren angezweifelt (PAECKELMANN, SCHULTE 1937). Insbesondere solI das Kreidemeer im SO 
nicht iiber die alte Grenze des Hauptgriinsteinzuges siidlich Brilon hinweggegriffen haben. Andererseits 
sprechen die Fazies- und Machtigkeitsverhaltnisse der Kreidestufen immer noch schwerwiegend fiir BART
LINGS Auffassung. Eine starke Abtragung ehemals vorhandener Kreideschichten im SO kann sehr wohl mog
Hch gewesen sein. Beispielsweise wird vielfach eine Meeresbedeckung des Harzes zur Cenomanzeit als erwiesen 
angesehen, obwohl heute keine Spuren von Cenomanschichten auf diesem Gebirge mehr nachzuweisen sind. 
So kann meines Erachtens die Frage der Meeresgrenzen noch nicht als endgiiltig gelOst betrachtet werden. 

Osnabruc1<. 0 

1:./"'11 -:.:- 1/ ~ Wh'W~1 -, I 
7 e 9 10 11 

.. 
Abb. 542. Die fazielle Ausbildung des Cenomans. 

1: MutmaBlich auBerster VorstoB des Meeres zur Cenomanzeit; 2: heutige Grenze des Cenomans; 3: gesamtes Cenoman als Griin
sand entwickelt; 4: unteres und mittleres Cenoman ~ Griinsand, oberes Cenoman ~ Kalk; 5: unteres Cenoman ~ Griinsand, 
mittleres und oberes Cenoman ~ kalkig-mergelig; 6: gesamtes Cenoman ~ kalkig·mergelig; 7: kiistenferne Seichtwasserfazies im 

oberen Cenoman; 8: Mnschelbrekzie von HeiBen ; 9: Felsenkiisten ( ~ Klippen); 10: sandiger Festlandschutt, ins Meer 
transportiert; 11 : Erosionsfetzen von Warstein und Brilon. 

Entsprechend den Darstellungen von BARTLING, an der die neuen beriicksichtigten 
Erganzungen durch Schacht- und Bohrlochaufschhisse nichts grundlegend verandern 
konnen, ist im SW das gesamte Cenoman als Griinsand ausgebildet, wahrend nach 
NO zu diese Fazies nur auf die tieferen Teile beschrankt bleibt und schlieBlich jenseits 
der Kiistenlinie des ehemaligen Gaultmeeres, wo schon vor Beginn des Cenomans ein 
Meeresbereich war, ganz verschwindet. Die heutige, nur auf tektonischen Ursachen 
beruhende, nicht aber urspriingliche Abgrenzung des Cenomangebietes ergibt sich recht 
klar aus dem unmittelbaren AbstoJ3en der NW - SO-streichenden Faziesbereiche im SO 
und im hoHandischen Grenzgebiet, in welch letzterem durch die geologische Kartierung 
der dortigen MeJ3tischblatter nunmehr manche Klarheit geschaffen worden ist. Eine 
Andeutung der WestschweHe ergibt sich aus der kiistenfernen Seichtwasserfazies in 
Gestalt reiner, schreibkreideahnlicher Kalke des oberen Cenomans in der Gegend von 
Stadtlohn-Ottenstein. 

Mit der fazieHen Ausbildung des Cenomans im einzelnen und den daraus zu ziehenden 
palaogeographischen Folgerungen befassen sich vor aHem FIEGE (1926) und KAHRS 
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(1927). Die mannigfachen Meeresbewegungen lassen sich auBer aus der Fazies auch in 
den Klippenbereichen des Cenomans ablesen, von denen Billmerich, Horde, Wattenscheid
Bochum und als beriihmtester der Kassenberg bei Miilheim genannt seien. Danach zeigen 
die Cenomanablagerungen eine Dreigliederung in Unter-, Mittel- und Obercenoman, 
welche durch drei epirogenetische Oszillationen bedingt und in Kiistennahe mit Trans
und Regressionen verbunden sind. Die Cenomanzeit setzt mit einer allgemeinen Trans
gression ein, der schon bald naehher eine Regression folgt. Deren Linie liegt etwa in der 
Richtung Bocholt-Bausenhagen. Bei der folgenden Transgression geht das Meer wieder 
iiber diese Linie hinaus. Sie wird durch eine zweite Regression beendet, welche nicht so
weit zuriiekschreitet, um erst gegen Ende des Cenomans durch eine dritte neue Trans
gression abgelost zu werden. Die Faziesverhaltnisse, von denen aus auf die obenerwahnten 
Meeresbewegungen gesehlossen wird, sind in der beigefiigten Kartenskizze (Abb. 542) zum 
Ausdruck gekommen. 

Ganz kurz sei an dieser Stelle auf den Kassenberg naher eingegangen, da es sieh hier mit urn den bekannte
sten KreideaufschluB des Reviers handelt, der durch KAHRS (1927) eine eingehende Bearbeitung erfahren hat. 
Entgegen der Meinung dieses Autors bestreitet LAURENT in einer unveroffentlichten Arbeit auf Grund seiner 
Foraminiferenstudien das Vorhandensein des Cenomans am Kassenberg und stellt aUe Transgressions- und 
Klippenbildungen ins Turon. Meines Eraehtens spricht aber das Vorhandensein von Actinocamax plenus, 
Schloenbachia varians und phosphoritisierten, aufgearbeiteten Cenomanfossilien an der Basis des turonen 
Griinsandes doch dafUr, daB das Cenoman im Bereiehe der Kassenbergklippe ehemals zur Ablagerung ge
kommen ist; jedenfalls ergibt sich fUr die palaogeographische Darstellung kein Grund zur Anderung der Auf
fassung, zumal die Stratigraphie der Oberkreide vermittelst der Foraminiferen noch viele ungeloste Probleme 
bietet. 

3. PaUiogeographie und Fazies des Turons. 
1m Turon werden die im Cenoman angebahnten Verhaltnisse weiter fortgesetzt. 

Wenn sich aueh reeht starke Sehwankungen der Uferlinien innerhalb dieser Stufe naeh
weisen lassen, so hat man gegeniiber dem Cenoman doeh den Eindruck einer groBeren 
Vertiefung des Beckens und eines Weitervorgreifens des Meeres wenigstens in einzelnen 
VorstoBen. Die Kiistenlage wurde daher sehematisch gegeniiber der des Cenomans etwas 
nach S zu versehoben gezeichnet. In der Zeit einer Riickzugsphase mag die Land-Meer
grenze dagegen gelegentlieh bis zu einer Linie Recklinghausen-Hamm (KAHRS 1927) 
zuriiekverlegt worden sein. Das Turon beginnt mit der weitreichenden Transgression 
der Labiatussehichten, die sich am Rande stellenweise einigen aus dem geringmaehtigen 
oder wieder abgetragenen Cenoman herausragenden Karbonerhebungen unmittelbar 
auflagern. Solche Klippenbildungen sind unter anderem von Billmerich, Wattenseheid 
und dem Kassenberg bekannt. 

1m W des Bezirkes, der mutmaBlichen Kiiste am nachsten, zeigt sich eine Abweichung 
darin, daB der "weiBe Mergel" des Labiatusplaners an Machtigkeit stellenweise stark 
abnimmt und gelegentlich ganz verschwindet, um erst siidlich der unteren Lippe wieder 
aufzutreten (vgl. Abb. 487). KAHRS erwahnt einen regelrechten Griinsandhorizont inner
halb der Labiatusschichten in der Gegend von Miilheim-Essen. So ware es moglich, 
daB der Labiatushorizont an sieh nicht fehlt, jedoch infolge seiner Griinsandfazies zum 
liegenden Essener oder hangenden Bochumer Griinsand gerechnet wurde, wenn keine 
Fossilien vorlagen. Stellenweise ist jedoch mit einer wirklichen Zerstorung und Abtragung 
des Labiatusmergels zu rechnen. Moglicherweise ergibt sich daraus der Grund fiir die 
insgesamt geringere Machtigkeit des Turons in diesem Bereich (vgl. Abb. 483). Vielleicht 
ist es aber dort von vornherein nur in geringerer Machtigkeit abgelagert worden. 

Am Ende der Labiatuszeit tritt eine bedeutende Regression ein. Die kiistennahe 
Glaukonitzone schiebt sich ziemlich weit in das Becken hinein und bildet auf diese Weise 
den "Bochumer Griinsand" an der Basis der Lamarckischichten. Eine nachfolgende 
Transgression lagert dariiber, wenigstens im nordliehen und ostlichen Teil des lndustrie
bezirkes, die hellen Mergelkalke der hOheren Lamarckischichten ab, wahrend im SW die 
Griinsandausbildung bleibt. Ais Auswirkung einer weiteren Riickzugsphase setzt sich 
dariiber der jiingere turone "Soester Griinsand " an der Basis bzw. innerhalb der 
Scaphitenschichten ab, welche naeh dem Vorgange der PreuB. Geol. Landesanstalt noeh 
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zum mittleren Turon gerechnet werden. Uber die Verbreitung dieser beiden markanten 
Griinsandhorizonte herrschen abweichende Meinungen (BARTLING 1920, KAHRS 1927). 

Unter Berticksichtigung der in neuerer Zeit gemachten Aufschliisse dtirfte sich jedoch folgendes ergeben: 
Ostlich einer Linie Dortmund-Recklinghausen sind beide Horizonte durch hellere Mergelkalke der Lamarcki
schichten getrennt und daher leicht stratigraphisch einzuordnen. Westlich dieser Linie liegt nur ein Grtin
sandhorizont vor, den KAHRS entsprechend der Darstellung auf seinem Kartchen im wesentlichen fUr den 
Soester Grtinsand halt. Gesttitzt wird diese Annahme durch palaontologische Befunde am Kassenberg, den 
Schachten Garf Bismarck IX, Nordstern I, Alstaden III u. a., wo der Soester Grtinsand unmittelbar tiber 
Unterturon transgrediert. Demgegentiber gibt FIEGE (1928) ein Normalprofil des Turons im westlichen In· 
dustriebezirk, kombiniert aus den Schachten Carolus Magnus, Christian Levin II, Hannover VI und Heinrich 
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Abb. 543. Die fazielle Ausbildung des Turons. 
1: MutmaLllich auLlerster VorstoLl des Meeres zur Turonzeit; 2: heutige Grenze des Turous; 3: Verbreitungsgebiet des Bochumer 
Griinsandes; 4: Verbreitungsgebiet des Soester Griinsandes; 5: Kalk· und Mergeifazies (Planer); 6: unvollstandige Ausbildung, im 
SW griinsandig; 7: unvollsmndige Ausbildung namentlich der Labiatusschichten; 8: Sand· und Quarzgerolleinlagerungen an der 
Basis der Lamarckischichten; 9: Griinsand in den oberen Scaphitenschichten; 10: Galeritenschichten; 11: Felsenkiisten (= Klippen). 

(Luftschacht), nach dem der Soester unmittelbar tiber dem Bochumer Griinsand lagert. RIEDEL (1928) be
schreibt von den Schachten Zollverein XI und Barbara die Transgression eines giftgrtinen (= Soester) Grtin
sandes tiber einen dunkelglaukonitischen (= Bochumer) Grtinsand. Die Uberlagerung eines dunklen, fossil
freien Grtinsandes von einem giftgrtinen, mit dicken Inoceramenschalenprismen erftillten Griinsand ergab 
sich auch beim neu abgeteuften Schacht Hugo Ost in Buer. Aus der Vorbohrung von Schacht Lohberg III 
bei Dinslaken geben OBERSTE-BRINK und HEINE tiber dem Cenoman "grtine Glaukonitmergel mit Banken 
heller, sandiger Kalke" an. Von Fossilien tritt Inoceramuslamarcki auf. Aus dem Gesagten ergibt sich, daB 
stellenweise der Soester Griinsand wohl unmittelbar tiber Unterturon transgrediert, namlich dort, wo der 
Bochumer Griinsand inzwischen wieder abgetragen worden ist bzw. gar nicht zur Ablagerung kam. Anderer
seits tiberlagert er den letzteren aber noch an verschiedenen Stellen, und man muB annehmen, daB auch der 
Bochumer Grtinsand urspriinglich nach W fast bis an den heutigen Rheinlauf heran gereicht hat. 

Daher wurden die beiden Griinsande auf der Karte, nach den neuesten Befunden 
ergiinzt, im W als iibereinanderliegend eingetragen, wahrend sich im 0 die kiistennahe 
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Fazies des Soester Griinsandes viel weiter erstreckt hat. Das Ganze gibt ein deutliches 
Bild von der unruhigen und unvollstandigen Sedimentation einzelner Unterstuien des 
Turons in der Nahe der Kiiste, wie es auch die Karte (Abb. 543) zeigt. 

Die Westschwelle macht sich in den kiistenfernen Seichtwasserbildungen der "Gale
ritenfazies" der Gegend von Stadtlohn und Ahaus bemerkbar. Gegen Ende der Turon
zeit setzt mit den oberen Scaphiten- und den Schloenbachischichten eine erne ute Trans
gression ein, die das zu Beginn des Turons iiberflutete Gebiet wieder einnimmt. 

4. PaHiogeographie nod Fazies des Emscbers. 
Der Emscher zeigt von allen Stufen der Oberkreide die ruhigste und gleichmaBigste 

Ablagerungs- und Ausbildungsform. Aus der starken und schnellen Machtigkeitszunahme 

Abb. 544. Die fazielle Ausbildung des Emsehers. 

o 
ee,.rebur-g 
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1: Mutma13lieh au13erster VorstoB des Meeres zur Emseherzeit; 2: heutige Grenze des Emsehers; 3: grauer Mergel; 4: grauer Mergel. 
jm mittleren bzw. oberen Teil sandig werdend; 5: glaukonitisehe, feinsandige Mergel bzw. graue Mergel mit Einsehaltung glau
konitiseher Lagen, namentlieh im hoheren Teil des Emsehers; 6: graue oder helle, sandige glaukonitisehe Mergel mit sandigen 

Kalken und Kaiksandsteineiniagerungen; 7: Griinsand, zum Teil mit Gerollen, im oberen Emscher. 

nach NO hin (vgl. die Profile Abb. 477) ergibt sich nunmehr eine tiefe Einsenkung des 
Beckens. Obgleich durch die Abtragung heute die Siidgrenze des Emschers gegeniiber 
der des Cenomans und Turons weit zuriickverlegt erscheint, muB aus der faziellen Aus
bildung geschlossen werden, daB gegeniiber dem Turon noch eine weitere Vertiefung 
des Ablagerungsraumes stattfand. Deshalb ist schematisch die am weitesten vorge
schobene Kiistenlage zur Emscherzeit noch etwas jenseits der Turonlinie angegeben 
worden (vgl. Abb. 544). Das NW-SO-Generalstreichen der Kiiste muB im Emscher 
noch beibehalten worden sein, wie es sich aus der Anordnung der Faziesbereiche 
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(s. Abb. 544) ergibt. Eine schwache Oszillation macht sich im Oberemscher im SW des 
Gebietes durch Griinsandlagen mit Gerollen und einem belemnitenreichen Grenzhorizont 
bemerkbar (KAHRS 1927). Gegen Ende des Emschers deutet sich in der Zunahme des 
Sandgehaltes der Beginn einer Regression an. 

5. Paliiogeographie und Fazies des Senons. 
Zur Senonzeit bemerken wir einen grundlegenden Wandel der Verhaltnisse. Die 

Sedimentation von kiistennahen Bildungen hauft sich jetzt derart auf weite Bereiche hin, 
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Abb. 545. Die fazielle Ausbildung des Senons. 
1: Mutmalllich iiulJerster Vorstoll des Meeres zur Senonzeit; 2: heutige Grenze des Untersenons' 3: heutige Grenze des Obersenons' 
4: ~raue !"lergel, im W e.twas glaukonitisc~e "BottropeE Me~gel"; ,5: Sande; ,6,: Sande mit Kalkeinlagerungen; 7: kiistennah~ 
FaZies mit Muschelbrekzlen und Phosphonten; 8: Gerollhonzont III glaukomtlschen Sanden an der Basis des Untersenons' 
9: Gerollhorizonte innerhalb des Untersenons; 10: sandige Kalksteine und Kalkmergel; 11: Mergel und Kalke, (4-9 Untersenon; 

10 und 11 Obersenon,) 

daB man starke Landhebungen im Bereich der germanischen Insel annehmen muB, die 
das Sediment geliefert hat (KAHRS 1927). Die Kiistenlage muB jedenfalls im allgemeinen 
hinter derjenigen der friiheren Stufen betrachtlich zuriicktreten; wie auch WEGNER 
(1926) betont, ergibt sich kein Anhalt, die Land-Meergrenze des Senons so weit nach SO 
reichend anzunehmen, wie BARTLING das tut. Vielmehr wird die Kiiste wohl nicht viel 
weiter siidlich gelegen haben, als es dem heutigen Ruhrlauf entspricht. Andererseits 
muB die Senonverbindung nach dem W zur Aachener und hollandischen Kreide zwi
schen der nunmehr wahrscheinlich landfest gewordenen Westschwelle und der ger
manischen Insel hindurchgegangen sein, wie es auf der Skizze (Abb. 545) zur Dar
stellung gekommen ist. 

1m SW beginnt das Untersenon mit einem griinsandigen Gerollhorizont mit Phospho
riten und Quarzen (Schacht Franz Haniel II, RIEDEL 1930) und setzt sich in den kiisten
nahen Faziesbildungen der Recklinghauser Sandmergel, Halterner Sande und Sand
kalke von Diilmen bis an die Linie Liinen-Diilmen-Coesfeld-Ahaus fort. Erst ostlich dieser 
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Linie treten die kiistenfernen grauen Mergel auf, in denen sich allerdings gelegentlich 
noch sandige Einschaltungen finden 1. 

Besonders ufernahe Bildungen, die nach WEGNER (1926) auf Einwirkungen der cherus
kischen Faltungsphase zuriickzufiihren sind, finden sich in der Gegend von Burgsteinfurt. 
Bodenunruhen innerhalb des Untersenons zeigen sich auch in Gerollhorizonten inner
halb der Schichtenfolge in den Schachten und Aufschliissen der Bottroper Gegend sowie 
bei Dorsten. 

Beim Ubergang zum Obersenon zeigt sich namentlich im Bereich der Westtiefe 
zunachst eine Vertiefung des Meeres in der Fazies der grauen Bottroper Mergel, die, heute 
in Muldenkernen erhalten, die dort jiingsten Kreidebildungen darstellen. Diese Meeres
vertiefung zu Beginn des Obersenons muB infolge der Faziesausbildung gegeniiber dem 
Untersenon wohl allgemein angenommen werden, wenn auch infolge der Abtragung das 
Obersenon in NW - SO-Erstreckung heute nur noch den Kern der Miinsterschen Kreide
mulde bildet. Das Obersenonmeer zeigt nunmehr jedoch gegeniiber den friiheren Bil
dungen wattenmeerahnliche Erscheinungen, z. B. in den "Barsteinen" innerhalb der 
Mergel und Kalke der Beckumer Hoch£lache, oder in besonders schoner A uspragung 
in den Rillenbildungen und kraftigen Sedimentationsdiskordanzen der Kalksandsteine 
und Mergel in den Baumbergen (WEGNER 1926). Nach WEGNER sind diese eigenartigen 
Verhaltnisse und die Herausbildung des Wattenmeeres als eine Folge der im Emscher
Untersenon eingetretenen Landzungenbildung der saxonischen Faltung im nordwest
falischen Bergland anzusprechen. 

Die Weiterentwicklung des Miinsterschen Kreidebeckens laBt sich infolge des Fehlens 
der jiingsten Kreide- bzw. altesten Tertiarschichten nicht genauer verfolgen, doch laBt 
sich immerhin aussagen, daB die heutige Verbreitung der einzelnen Stufen nicht ihrem 
einstigen Ablagerungsbereich entspricht. Infolge tektonischer Bewegungen an der Wende 
Kreide-Tertiar, stellenweise schon friiher (WEGNER 1926), wurde der Rahmen heraus
geformt, innerhalb dessen heute die restlichen Kreideschichten liegen. Durch die Ab
tragung der am hochsten herausgehobenen randlichen Teile kommen dort die altesten 
Schichten zutage, wahrend im tiefer gelegenen Kern die jiingeren Schichten liegen blieben. 
Wenn man von den verhiillenden Schichten des Tertiars und Diluviums absieht, so haben 
wir heute im Miinsterschen Kreidebecken (vgl. Abb. 463) geradezu ein Schulbeispiel fiir 
eine regelma13ig entwickelte geologische Mulde, wie sie sonst in dieser Klarheit in Deutsch
land nur selten zu beobachten ist. 

XIV. Abschnitt. 

Das Tertiar. 
Mit Ausnahme einer Reihe verstreut liegender, unbedeutender Vorkommen sind 

zusammenhangende groBere Tertiarablagerungen im weiteren Industriebezirk auf das 
Gebiet der sog. "Niederrheinischen (Kolner) Bucht" beschrankt. Hier haben die vor
wiegend aus Sanden bzw. tonigen Sanden und untergeordnet aus Tonen bestehenden 
Schichten, die ortlich eine groBe Machtigkeit erreichen konnen, schon wegen der starken 
Wasserfiihrung und ihrer feinsandartigen BeschaHenheit fUr den Bergbau eine besondere 
Bedeutung. Bekanntlich stellten diese Ablagerungen den Bergbau in friiheren Zeiten 
vor fast uniiberwindliche Aufgaben (ich erinnere unter anderem an die beim Abteufen 
der Schachte RheinpreuBen aufgetretenen, ungewohnlich groBen Schwierigkeiten). Auch 
heute noch erfordern sie die Anwendung kostspieliger Abteufverfahren. 

Unsere geologischen Kenntnisse tiber das Tertiar der Niederrheinischen Bucht stiitzten sich bis zu Beginn 
dieses Jahrhunderts im wesentlichen auf die Mitteilungen v. DECHENS. Einen groBen Fortschritt in der 
Erkenntnis des Tertiars bedeuteten die Arbeiten von G. FLIEGEL (19lO/22), welche auf Grund der durch 

1 Sehr lehrreich fiir die Erkenntnis der Faziesverhaltnisse und -schwankungen innerhalb des Senons 
ist das Profil des im Jahre 1937 abgeteuften Schachtes Magdeburg der Zeche Westfalen bei Ahlen, das tiberaus 
sorgfaltig aufgenommen worden ist und Gegenstand einer eigenen Bearbeitung sein wird. 

Kukuk, Geologie. 30 
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die Tiefbohrungen zu Beginn des Jahrhunderts geschaffenen Aufschltisse auch eine Klarung der geologischen 
VerhiHtnisse des tieferen Untergrundes der Niederrheinischen Bucht brachten. 

Trotzdem war die genaue Kenntnis des Tertiars im engeren Ruhrbezirk wegen der geringen Zahl guter 
Aufschliisse tiber Tage sowie planmaBig geologisch untersuchter Schachtaufschltisse und der vorwiegend nur 
mit MeHlel und Wassersptilung heruntergebrachten Bohrungen beztiglich seines Aufbaus und seiner Bildungs
geschichte bis vor kurzem noch unbefriedigend. Erst das Ergebnis der Bohrungen inmitten des Braunkohlen
gebietes bis auf das alte Gebirge, die NeuerschlieBung und die geologische Untersuchung der Tertiarschichten 
bei Gelegenheit des Abteufens neuer Schachte auf beiden Seiten des Rheins (wie der Borth- und Wallach-
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Abb.546. Verbreituug des Tertiars im westfiUisch 
hollandischen Grenzgebiet. N ach BENTZ. 

schachte, RheinpreuBen, Walsum I IIl, Lohberg I /Il) in 
Verbindung mit den iiberraschenden Aufschltissen der 
wahrend der Jahre 1927/ 31 westlich des Erftsprunges im 
Gebiet der noch bergfreien Teile der niederrheinischen 
Braunkohlenablagerung niedergebrachten Bohrungen er
m6glichten die richtige Erkenntnis des Aufbaus des 
tertiaren Schichtenkomplexes sowie die Eingliederung 
der Schichtenfolge ins Zeitenschema . 

A. Verbreitung des Tertiars. 
Mit Ausnahme der ausgedehnten Ablage

rungen in der Niederrheinischen Bucht ist das 
Tertiar im Industriebezirk bzw. seinen Randern 
nur an vereinzelten Stellen und hier meist nur 
in geringem Umfange vertreten (s. Tafel I). 
Das ist auch der innere Grund, weshalb wir 
uber den geologischen Werdegang von Rhein
land und Westfalen wahrend dieser Zeitepoche 
noch nicht in allen Einzelheiten unterrichtet 
sind. 

Von den funf Hauptstufen dieses Zeitab
schnittes sind die beiden altesten Unterab
teilungen (Paleozan und Eozan) im nieder
rheinisch -westfalischen Ge biete anscheinend 
uberhaupt nicht zur Ablagerung gekommen. 
Kennzeichnend fur die anderen Zeitspannen 
des Tertiars ist der wiederholte Wechsel zwi
schen Ablagerungen des Landes und des Meeres. 

H6chstwahrscheinlich hatte das Meer - vornehmlich 
rechts des Rheins - zur Oberoligozanzeit seine gr6Bte 
Ausdehnung. Es zog sich dann unter erheblichen Schwan
kungen nach N bzw. NW zurtick, um in der jtingeren Ter
tiarzeit von neuem das Gebiet der Niederrheinischen Bucht 
zu tiberfluten, ohne jedoch die frtihereAusdehnung des iUte
ren mitteloligozanen bzw. oberoligozanen Meeres zu er
reichen. Es tiberschritt die Lippe, aber nicht die Emscher. 

Sehr erhebliche Flachen jungtertiarer Ablagerungen finden sich dann wieder weiter 
nordlich an der hollandischen Grenze zwischen Dingden, Winterswijk und Groenlo, 
sowie noch hoher im N (s. Abb. 546). Kleinere Tertiarvorkommen kennt man in den nord
ostlichen und ostlichen Randgebieten Westfalens, so bei Ankum, Astrup, Friedrichs
feld (bei Osnabruck), am Schafberge (Ibbenburen), am Piesberg (bei Osnabruck), 
am Doberg (bei Bunde), in Holzhausen (bei Driburg), im Lippischen Gebiet von 
Hohenhausen (bei Warburg) und bei Dorentrup (ostlich Lemgo) (Tafel I). 1m 
engeren Industriebezirk ist Tertiar weiter bekannt im NW und N, unter anderem nord
ostlich von Dinslaken, bei Schermbeck, Gahlen, Dorsten, Raesfeld, Borken, 
Oding und Vreden, ferner im sudlichen Teil bei Velbert, Heiligenhaus, 
Schwelm, Hohenlimburg u. a. a . 0., sodann nordlich des Wiehengebirges bei Ems
buren und Bersenbruck und schlie13lich im 0 bei Wahmbeck, Lugde, Nie
heim u. a. a. O. Auch im Sauerlande und im Bergischen sind seit langem Fetzen 
von Tertiar nachgewiesen worden, ebenso wie im westfalischen Teile des Westerwaldes 
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(bei Daaden und Dreschendorf). Die hier zur Ausbildung gekommenen Ablagerungen 
gehoren teils dem Oligozan, teils dem Miozan an. 

Unter den nordwestfalischen Tertiarvorkommen ist der 105 m hohe Do berg (bei Bunde) besonders 
bekannt geworden. Seine aus Schichten des 0 beroligozans (glaukonitische Mergel und Kalkmergel mit 
Cytherea beyrichi), desMi tteloligozans (glimmerige Rupeltone) und des Unteroligozans (sandige glaukonit
fiihrende Mergel) bestehenden Ablagerungen bilden hier eine O-W streichende flache Mulde (s. Abb.567). 

Da alle diese kleineren Vorkommen von WEGNER in seiner Geologie Westfalens eingehend besprochen 
worden sind, erubrigt es sich, hier naher damuf einzugehen. 

Fur das Industriegebiet sind die auf das Gebiet der weiteren Niederr heinischen 
Bucht entfallenden Ablagerungen des Tertiars besonders wichtig. Ihre Bedeutung liegt 
nicht nur darin, daB sie am Aufbau des Deckgebirges des Steinkohlengebirges beiderseits 
des Rheins maBgebend beteiligt sind, sondern vorwiegend in dem Umstand, daB die 
Tertiarablagerungen im Gegensatz zu den meist aus standfesten Mergeln aufgebauten 
Schichten der Kreide aus Schwimmsandschichten bestehen, die nur mittels des 
"Gefrierverfahrens" durchteuft werden konnen. 

Das Hauptablagerungsgebiet des Tertiars, die Niederrheinische oder Kiilner Bucht (als eine Zunge des 
tertiaren Meeres), hat bekanntlich die Gestalt eines sich nach N iiffnenden Fullhorns, des sen Spitze sudlich 
von Bonn liegt (vgl. Abb. 603). Verlauft die sudwestliche Begrenzung dieser Bucht uber Euskirchen, Duren 
und Maastricht, so wird die Bucht im 0 etwa von einer Linie Siegburg, Bergisch·Gladbach, Erkrath (iistlich 
von Dusseldorf), Lintorf, Ruhrort, Schermbeck, Borken, Vreden begrenzt. Damit schiebt sich das Tertiar
gebiet trennend zwischen devonische, karbonische und kretazische Ablagerungen ein. Sudlich und westlich 
davon liegen die Eifel und das Hohe Venn, iistlich das Bsrgische und die Ruhrberge sowie die Munstersche 
Kreideplatte. 

B. Die Stratigrapbie des Tertiars im Bereicbe 
der Niederrheinischen Bucht. 

Wenn auch die Untersuchungen uber das Tertiar der Niederrheinischen Bucht und 
insbesondere des machtigen Braunkohlenflozes noch nicht als vollig abgeschlossen gelten 
konnen, so sind doch die wichtigsten Zuge seiner stratigraphischen und tektonischen Aus
bildung unter anderem durch die alteren Beobachtungen von FLIEGEL sowie die jungeren 
Feststellungen von JURASKY (1928), BRED DIN (1930/36), BENTZ (1930), PHILIPP (1933), 
WEYLAND (1932), WOLK (1935) und FLIEGEL (1935/37) schon soweit herausgearbeitet, 
daB man sie im wesentlichen als geklart betrachten kann. 

Bezuglich der Stellung der verschiedenen tertiaren Ablagerungen in der Nieder
rheinischen Bucht im geologischen Zeitschema haben sich die Ansichten seit den Zeiten 
v. DECHENS sehr gewandelt. Glaubte man auf den geologischen Karten der PreuBischen 
GeologischenLandesanstalt die im sud lichen Teil der NiederrheinischenBucht vorhandenen 
Tertiarbildungen in Schichten des Mittel- und Untermiozans, des Ober- und Mitteloligo
zans und des Eozans gliedern zu mussen, so machen es vornehmlich die Untersuchungen 
BRED DINs wahrscheinlich, daB die Verhaltnisse wesentlich einfacher liegen. Danach 
erlaubt das Tertiar der Niederrheinischen Bucht eine Gliederung in zwei machtige 
Schichtengruppen, die durcp das Hauptfloz der Ville getrennt sind. Die j ungere Serie 
(Kieseloolithstufe) liegt diskordant uber dem Hauptfloz, das seinerseits von einer Zone 
liegender Sande und Tone (mit den sog. Kolner Flozen) unterlagert wird. 

Die nach der neuen Auffassung (BREDDIN 1930/35) "oberoligozane" Braun
kohlenformation ist fur die Niederrheinische Bucht yom wirtschaftlichen Standpunkt 
aus die bedeutungsvollste Schichtengruppe. Sie enthalt bekanntlich am Vorgebirge 
(Ville) zwischen Bonn und Koln sowie weiter westlich das ausgedehnte, im S rd. 40 m, 
in NW stellenweise bis 100 m machtige Braunkohlenfloz (Hauptfloz), die Grundlage 
der bedeutenden rheinischen Braunkohlenindustrie (vgl. im ubrigen die Ausfuhrungen 
in Abschnitt XVII). 

Gerade das "terrestre" Glied der Tertiarformation, die Braunkohle selbst, scheint 
im Ruhrgebiet vollig zu fehlen bzw. nur ganz untergeordnet ausgebildet zu sein. 

Auf Grund der neueren Untersuchungen haben wir innerhalb des niederrheinisch
westfalischen Bezirkes (im weiteren Sinne) zu unterscheiden: 

30* 
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Plio zane Meeres- und StiBwasserablagerungen } K I rth h' ht 
miozane Meeressande und Glimmertone lese 00 1 SC Ie en 

o beroligozanes Braunkohlenfloz (zum Teil) I 
o beroligozane glaukonitische Mehlsande und Braunkohlenschichten 

Septarientone 

mitteloligozane Tonmergel und Meeressande I 
unteroligozane (1) glaukonitische bzw. glim- Liegendschichten 

merreiche Sande 

Diese einzelnen Schichten entsprechen, wie schon oben angegeben, den von BRED DIN 
unterschiedenen Hauptstufen des Tertiars der stidlichen Niederrheinischen Bucht, und 
zwar den Kieseloolithschichten im Hangenden des Flozes, den eigentlichen Braun
kohlenschichten und den Liegendschichten. Dabei ist zu bemerken, daB sich die 
Ausbildung der das Hauptfloz tiber- und unterlagernden Schichten in nordwestlicher 
Richtung faziell stark andert. So werden die nordlich Euskirchen (unterhalb der Braun
kohle) entwickelten machtigen Braunkohlentone von S nach Nimmer mehr durch 
weiBe Braunkohlensande ersetzt, bis sie ganz im N durch Glaukonitsande (mit Meeres
muscheln) vertreten sind. Aber auch die Kieseloolithschichten zeigen eine entsprechende 
Anderung. 

Eingegliedert in das Zeitenschema, erhalten wir ftir die Niederrheinische Bucht nach 
BREDDIN (1932) folgendes Bild: 

Plio zan 

Ober- und 
. Mittelmiozan 

Oberoligozan 

(Mittel
oligozan 1) 

Mi tteloligozan 

Devon 

Marine Ausbildung im N 

Pliozane Meeres- und 
SiiBwassera blagerungen 

Miozane Meeressande und 
Glimmertone (mehrere 100 m) 

Meeressande von Krefeld 
und Diisseldorf, 

tonige Mehlsande von 
Sterkrade und Lohberg, 

Septarienton 
(bis 300 m) 

Ratinger Ton (Tonmergel
stufe) (10-20 m) 

Walsumer Meeressand 
(10--15 m) 

Tonbank von Hamborn 
(6-1Om) 

Untere Sande von Hamborn 
(0--10 m) 

Braunkohlenfazies im S 

Helle Sande und Tone 

Glaukonitische Mehl- und Feinsande 
bzw. helle Sande mit Quarzkiesen 

(UngleichfOrmigkeitsflache) 

Hauptfl6z (bis 100 m machtig) 

WeiBe Sande 

\ mit Tonen 
undKohlen-

~laUkonitiSChe fl6zen 
MeW- und 
Feinsande 

MeW- und 
staubsandige 
Tone (Septarienton) 
(U ngleichf6rmigkeitsflache) 

I Basisschichten (FluBablagerungen) 

(Diskordanz) 

Devonisches Grundge birge 

Kieseloolith
schichten 
(3--4oom) 

Braunkohlen
schichten 

(400-600m) 

Liegend
schichten 
(15-35 m) 

Jedenfalls finden die machtigen braunkohlenftihrenden Schichten des stidlichen 
Teiles der Niederrheinischen Bucht ihr Aquivalent in den oberoligozanen Sanden des 
nordlichen Teiles (Meeressande von Krefeld und Dtisseldorf), wahrend die Schichten des 
unteren Teiles der Braunkohlenschichten nach N in die machtigen Septarientone tiber
gehen. Die Kieseloolithschichten bilden die stratigraphische Fortsetzung der marinen 
jungtertiaren Ablagerungen des nordlichen Teiles der Niederrheinischen Bucht. 
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C. Schichtenausbildung innerhalb des engeren Ruhrbezirkes. 
Schichten des AlttertHirs (Paleozan, Eozan und Unteroligozan) sind im Bergbau

gebiet iiberhaupt nicht vorhanden. Sie sind dagegen in geringem Umfange am Siidrande 
der Niederrheinischen Bucht, an gewissen Stellen des nordlichen Rheintalgrabens und an 
der westfalisch-hollandischen Grenze vertreten. Hier ist Paleozan unter anderem in den 
Bohrungen Ootmarsum und Oldenzaal (Provinz Overyssel), und Eozan langs eines 
Strcifens zwischen Eibergen und Ootmarsum bekannt geworden (vgl. Abb. 546). 

Der Grund fiir das Fehlen dieser altesten Ablagerungen im engeren Ruhrrevier ist wahrscheinlich darin 
zu suchen, daB der gr6Bte Teil Westfalens wahrend der Paleo- und Eozanzeit Festlandgebiet war. 

Wir kommen zur Besprechung der Einzelstufen: 

1. Oligozan. 
1m Gegensatz zu den vorgenannten Ablagerungen spielen die Schichten des Oligozans 

eine gro13e Rolle beim Aufbau des Deckgebirges im Ruhrbezirk. 

Abb.547. Das Profil des Mittcloligozans am Sclmabelhuk bei Duisburg. Auln. HILL. 
(Die Bczeichnungen "Grundmorane" und "Hauptterrasse" sind zu vertausehen.) 

Ablagerungen des Unteroligozans (1). Ais altestes Tertiar der linken Rheinseite 
diirften die von LANDGRABER (1914) beim Abteufen der Schachte I und II der Deutschen 
Solvay-Werke bei Borth festgestellten, teils glaukonitischen, teils glimmerigen Sande 
[,\,nzusehen sein, die von ihm ins Unteroligozan (?) gestellt werden. Die rd. 22 m 
machtige Schichtenfolge (mit Schwimmsandcharakter) beginnt mit einem Transgressions
konglomerat, das den Buntsandstein diskordant iiberlagert. 

Von Fossilien werden unter anderem Pecten janus GOLDF. und Ostrea ventilabrum Gor.DF. angefiihrt. 

Schichten des Mitteloligozans. Hierhin gehOren die Ablagerungen an der Basis des 
Oberoligozans, die vorwiegend aus plastischen, blaugrauen bis griingrauen, fetten Tonen 
in der Fazies der sog. Septarientone bestehen. BREDDIN hat sie als Tonmergelstufe 
bezeichnet. Die meist fossilarmen, grauen, 5-25 m machtigen Tone fiihren teils haufiger, 
teils seltener brotlaibformige Kalkgeoden (sog. Septarien). Ein besonders schaner Auf
schlu13 bot sich bei der Verbreiterung der Gleisanlagen am Schnabelhuk (nordostlich 
von Duisburg) (s. Abb. 547). 
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Von Fossilien sind im allgemeinen nur Foraminiferen, stellenweise auch Dentalien und recht haufig auch 
das fiir das Mitteloligozan als typisch angesehene Leitfossil Leda deshayesiana DUCH. (s. Abb. 548) vertreten. 
Zweifellos handelt es sich hier um Ablagerungen eines ruhigen und tiefen Meeres. 

Abb. 548. Leda deshayesiana 
DUCH. Mitteloligozan. Zeche 

Beeckerwerth. S.W.B. 

Die Tonmergelstufe BREDDINs ist anstehend in groBeren 
und kleineren Fetzen etwa auf einer durch die Orte Ratingen, 
Kettwig und Duis burg begrenzten dreieckigen Flache zwischen 
Rhein und Ruhr vorhanden (s. Abb. 549). Unterhalb der rd. 
8-20 m machtigen tonigen Ablagerung finden sich einige Meter 
machtige, weiBe, tonfreie Feinsande mit reicher Fauna (Cardium 
und Cyprina), die diskordant die obere Kreide bzw. das gefaltete 
Karbon iiberlagern. Zweifellos handelt es sich hier urn die weiter 
im N gut aufgeschlossenen Walsumer Meeressande BREDDINs. 

Gute Tagesaufschliisse finden sich unter anderem bei Brill (siidlich von 
Ratingen) und siidlich von Werntgeshof am Nordrande des Speldorfer Waldes 
(zwischen Duisburg und Miilheim), wo der plastische Ton der Tonmergelstufe 
zu Topferwaren verarbeitet wird. Weitere Aufschliisse zeigen verschiedene, 
im Duisburger und Speldorfer Stadtwald gelegene Gruben, z. B. die Ziegelei 

von Kamann (friiher Becker) a. d. Monning und die Speldorfer Tonwerke (am Lierberg). Rier wird 
der Septarienton teils zu Ziegeln, teils zu Dachpfannen verarbeitet. 

Abb.549. Die Verbreitnng des Tertiiirs zwischen Rhein und Ruhr. 
Umgezeichnet nach Aufnahmen der Pro G.L.A. 

Einen der besten Aufschliisse bietet die 
Grube an der Monning mit einem rd. 10 m 
machtigen Septarienton (s. Abb.550). Die 
hier verhaltnismiU3ig seltenen, aus dichtem 
hellem Kalkstein bestehenden Septarien 
haben gelegentlich einen Durchmesser bis zu 
2 m und ein Gewicht von mehreren Zentnern. 

I ~a .. 01 
Nordische 
6.schipbt 

. ItDuptlt!'f"OJ.Stn· 
, kit.l~ 

Graublau,r 
Jeptarjenlon 

feinldirnig~" 
wei6tr 

puan:.ond 

1 ... - 1 ~ 
Braunkohlen· Septari.n 

QuarlilP 

Ahh. 550. AufschluJ3 des Septarientons in der 
Ziegelei Becker an der Monning. 

Ihre radialstrahlig angeordneten Schwundrisse sind vielfach mit Kristallen von weingelbem Kalkspat, 
gelegentlich auch mit Zinkblende oder Gips ausgekleidet. Aus den Rohlraumen lauft beim Zerschlagen nicht 
selten schwefelwasserstoffreiches Wasser aus. Raufig fiihren die Tone aber auch vieigestaitige, messinggelbe 
Pyritknollen Bowie kleinere und groBere, teilweise schon ausgebildete, wasserklare Neubildungen von Gips
kristallen (Schwalbenschwanzzwillinge), die aus der Einwirkung der bei der Zersetzung des Schwefelkieses 
entstandenen Schwefelsaure auf die Kalkkarbonate entstanden sind. 

Die im allgemeinen foraminiferenfiihrenden, sonst aber meist fossilarmen Schichten enthalten stellenweise 
Dentalien und zuweilen Leda deshayesiana DucH. nebst Wirbeln, Graten, Gehorknochelchen sowie Fischzahnen. 
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Reste groBerer Tiere sind selten. Immerhin wurden Cetaceenwirbel und in einem bei Anlage der Reichs. 
autobahn geschaffenen AufschluB nordwestlich der Monning das gut erhaltene Skelett eines Halitherium 

Abb. 551. Halitheriumskelett im Septarienton vom Kaiserberg bei Duisburg (aufgeschlossen beim Bau der Reichsautobalm 1934). 
Aufn. STA~{PFUSS. 

8chinzi (s.Abb.551) gefunden. Hierdurch und durch seine Septarienfiihrung sind die Tone als "marines Mittel
oligozan" hinlanglich gekennzeichnet. 

Die Tone werden wieder von weiBen Quarzsanden unterlagert, unter denen noch

Abb. 552. Septarienton und Feinsand des MitteloJigoziins 
am Kaiserberg bei Duisburg. Aufn. KUKUK. 

mals Tone auftreten sollen (s. Abb. 552). 

Mitteloligozane glimmerreiche Tone 
(Septarien -oder Rupeltone) - stellenweise mit 

~lifpq~=J!l!!!~~~~~~=.::;.HumU5u .Sand 
Sand u. Kies d. H~Terr. 

t---+-~~"""'''''''''''='''''''''''''''"t Grundmorane 
Olivgruner fettiger 

1,0 

r-~~~~~==~ 

1,0 

Ton mit kleinen 
Septarien 
Grauer magerer Ton 
mit Sandtwischenlagen 

,~ 1--+:::::;:::"----==-""===","';':;"::3 u.Septariennestern 
c... ~ 

: l't) ~ 
.l::: ~ 
c:.. ? 
~~ 
~ 

Graublauer plastischer 
Ton mit sandigen 
Zwischenlagen und 
Septarien 

Dunkler sandiger 
Ton 

Abb.553. Schematischer Schichtenschnitt des Septarientons 
bei Schermbeck. 

Septarien bis zu WagenradgroBe - sind auch am Nordrande des Munsterschen Beckens 
vorhanden, so bei Bunde, Dorentrup und Bentheim, ferner im NW des Industrie
bezirkes sudwestlich von Gahlen, bei Schermbeck (s. Abb. 553), Rhedebrugge und 
Raesfeld sowie im westfalisch-hollandischen Grenzgebiet bei Vreden, Winterswijk 
und Oding. Hier bilden sie ortlich den Gegenstand groBerer Betriebe auf Ton. Dagegen 
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fehlen hier tiber dem Septarienton die oberoligozanen, machtigen, oberen, glaukonitischen 
Mehlsandschichten. 

An ihre Stelle treten iirtlich, wie bei Dingden, diskordant aufgelagerte mi tteloligozane Schichten 
in Form von griinen Glaukonitsanden oder dunklen bis schwarzen Glimmertonen. 

Abb. 554. Cyprina rotundata A. BRAUN. Mittel
oligozan des Niederrheingebietes. S.W.B. 

Als Basisschichten des Tertiars kommen sowohl 
nach den Tagesaufschliissen in der Umgebung von 
Mtilheim und Duisburg, als nach den Schacht
profilen unterhalb der Tonmergel die Walsumer 
Meeressande in Form lockerer, unverfestigter 
feiner Sande in Betracht. Sie erreichen nach den 
beim Schachtabteufen geschaffenen unterirdischen 
Aufschliissen 5-20 m Machtigkeit. 

Die hier erhaltene, individuenreiche Fauna mit Cyprina 
rotundata (s. Abb. 554) und anderen Zweischalern weist nach 
SCHMIERER auf Mitteloligozan hin. 

In der Umgebung von Hamborn hat BREDDIN 
(1931) unterhalb dieser Walsumer Meeressande noch 
altere Schichten des Tertiars festgestellt, welche 
mit einem Transgressionskonglomerat diskordant 
die Ablagerungen der oberen Kreide iiberlagern. 
Diese Schichten setzen sich aus einer wasserstauen
den Tonschicht, dem Septarienton (sog. Tonbank 
von Ham born) von 5-14 m Machtigkeit und 
einer darunter liegenden FlieBsandschicht von 
0-10 m Dicke (sog. unterer Sand von Ham
born) zusammen. Auch an anderen Stellen 
der weiteren Umgebung von Duisburg sind diese 

Hamborner Schichten beobachtet worden, doch bilden sie anscheinend keine durch
gehenden Ablagerungen. 

Entsprechend einer aus der Tonbank von Hamborn des Schachtes Beeckerwerth (aus 124 m Teufe) 
stammenden Meeresmuschel (Nucula sp.) gehiiren auch diese Schichten noch dem Mittelgoliozan an. 

NW SO 

Mo~s Friemersheim 

o 6 8 lokm 
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form~nde 
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Rhl'i nsthofter 

Abb. 555. Schematischer Schnitt durch die tertiare Schiehtcnfolgc des iistlichen Niederrheingcbietes. Umgez. nach BREDDIN. 

Ablagerungen des Oberoligozans. Auf die mitteloligozane Tonmergelstufe BREDDINs 
folgen im Ruhrbezirk oberoligozane helle, graugelbe, feine Sande und feinsandige 
Tone (s. Abb. 555), die den weiBen Sanden und Tonen im Liegenden des Briihler Haupt
fl6zes identisch sind. 

Die Bildung dieser Schichten deutet auf ein Flacherwerden des Meeres hin, das nach S und 0 iiber das 
Gebiet der Ablagerung der mitteloligozanen Tone hiniibergreift. 

Nach BREDDIN, der die verhaltnismaBig machtige oberoligozane Schichtenfolge in 
einer Reihe von Schachtaufschliissen untersuchte, liegen im Bereich des engeren Ruhr-
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bezirkes vorwiegend braunlichgraue, tonige Mehlsande und mehlsandige Tone vor. 
Sie werden von ihm als Mehlsandschichten zusammengefaBt. Nach den unterirdischen 
Aufschltissen, z. B. auf Schacht 
Norddeutschland, zu urteilen, kon
nen die oberoligozanen Sande links 
des Rheins bis zu 180 m Machtig
keit erreichen. LAND GRABER (1914) 
gibt die Machtigkeit der wechsel
lagernden hellen Tone und schwach
sandigen aschgrauen Tone und 
Mergelschichten auf Zeche Borth lin 
mit rd. 125 man. 

Aufschhisse uber Tage in dieser "Mehl
sandstufe" finden sich unter anderem zwi· 
schen Sterkrade und Lohberg (s. Abb. 556), 
an der unteren Lippe bei Gartrop und an 
der hollandischen Grenze. Stellenweise sind 
in diesen Schichten Braunkohlenquarzite 
des Oberoligozans festgestellt worden, als 
Reste einer fruher vorhandenen, aber 
weiter ausgedehnten Decke (s. Abb. 557). 

1m hangenden Teil der sog. Mehlsande 
ist sowohl auf den ZechenNorddeutschlandI 

Abb. 556. Oberoligozane Mehlsandschichten (.'II), diskordant iiberiagert von 
Kiesen der Rheinhauptterrasse (T). Ziegeleigrube der Zeche Lohberg. 

Aufn. WESTERMANN. 

und RheinpreuBen VI als auch auf den Borthschachten eine an verschiedenen Arten reiche Muschelschicht 
festgestellt worden, deren fossile Reste ein oberoligozanes Alter dieser Stufe sicherstellten (s. Abb. 558/562). 

Ausweislich der Schacht- und Bohrprofile 
gehen die tonigen Mehlsande nach S in schwach 
tonige und glaukonitische Sande (Formsande) tiber. 

Abb.557. Braunkohlenquarzitblock bei Millheim (Ruhr)-Speldorf. 
Aufn. DREESKAMP. 

Abb. 558. Pectunculus philippii. Oberoligozan. 
Pattbergschacht II. S.W.B. 

Sie stehen tiber Tage als Erosionsreste einer durch diluviale Vorgange vielfach zer
rissenen Decke in dem schon genannten Dreieck Ratingen, Hosel, Lintorf und 
Heiligenhaus (s. Abb. 549) an. Ostlich von Dtisseldorf bilden die fossilftihrenden, als 
"Sande von Grafenberg" bezeichneten Feinsande bei Grafenberg, Gerresheim und 
Mettmann bis stidlich von Erkrath eine niedrige Terrasse zwischen dem Rheintal 
und dem Gebirge. Gute Aufschltisse liegen ostlich von Ratingen. 

Hier werden die aus eisenreichen, verschiedenartig gefarbten Lagen zusammengesetzten, sehr fein
k6rnigen Quarzsande wegen ihres gleichmaBigen und feinen Korns als Formsande fur GieBereizwecke in groBen 
Gruben gewonnen. Die ursprunglich glaukonitischen, bis 18 m machtigen gelben Sande zeichnen sich durch 
besonders auffallende Farbigkeit der einzelnen Lagen und eigentumliche, an LIESEGANGSche Ringe erinnernde 
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farbige Schlieren aus (s. Abb. 563). Nach dem Liegenden zu treten als Folge von chemischen Verwitterungs
vorgangen (Einwirkungen eisenentziehender humussaurer L6sungen auf die eisenreichen, glaukonitischen 
}Ieeressande) sehr kennzeichnende feste Einlagerungen eisenschussiger Banke auf, die stellenweise, wie z. B. 
in Erkrath und Gerresheim bei Dusseldorf, in kieseliges, fossilfiihrendes "Brauneisenerz" (Eisenschwarten 
und -krusten) ubergehen. Bemerkenswerterweise sind die angetroffenen Sande haufig als an Glaukonitk6rnern 
reiche Grunsande entwickelt, was die Gelbfarbung der Grafenberger Sande an der Oberflache erklart. 

Die in Form von Steinkernen dickschaliger Muscheln und Schnecken auftretende Fauna (Cyprina rotundata, 
Cytherea depressa, Panopaea u. a.) kennzeichnet sie als Kustenbildung des "marinen Oligozans" (Litoralzone 
mit starkerem Wellenschlag). 

Tabelle 41. Tertiarprofil des Schachtes N orddeu tschland I (bei Lin tfort). 

bis [I Machtig-I 
von I keit Beschaffenheit der Schichten 

m m I 

24,5-S0 I 55,5 
SO--147 67 

147-205 58 

Mehl- und Feinsande (Schwimmsande) 
Mehl- und Staubsande (Schwimmsande) 
durch Tonbeimengung weniger beweglich, mit 
einigen Einlagerungen standfesten Gebirges (mit 

Leda deshayesiana) 
i Tonige Mehl- und Staubsande (Wechsel
i lagerung von flieBendem und standfestem Ge-

-205-=213 -I--s--- Fester, standfester Tonmergel (mit Cyprina 
I rotundata) 

I birge) 

213-224 I,U--,I Lockerer Mehl- und Feinsand (ausgesproche
ner Schwimmsand) sehr wasserreich (mit Cy

prina rotundata) 

II Stellung im geologi
schen Zeitschema 

I 

I 
I 0 beroligozane 
I Mehlsandschichten 

i------I Mitteloligozane 
I Tonmergelstufe 

I 

I 

Mitteloligozan 
(Walsumer 

Meeressand) 

Tabelle 42. Tertiarprofil des Schachtes Walsum I. 

von bis 

m 

17-86 

I 
Machtig- I I 

keit I Beschaffenheit der Schichten Stellung im geologi-
schen Zeitschema 

I m 

69 Braunlichgraue, tonige Mehlsande und I 
mehlsandige Tone. Tonreichere Lagen wech- I 

seln mit etwas tonarmeren ab; im oberen Teil I 
sind die Gesteine durch Beimengung von Glauko
nit vielfach etwas griinlich gefarbt. Keine Ver
steinerungen. Bei 37,53 und 61,5 m Septarien-

lagen von 10--20 cm Starke 

o beroligozan 
(Mehlsand
schich ten) 

Tertiar 

86-95 9 Hellgrauer, zaher, stark plastischer Ton
mergel 

Mitteloligozan Tertiar 
(Tonmergelstufe) 

--------- ------------------------------1-----------
95-107 12 Graue und hellgraue, lockere Fein- und 

Mehlsande. Schwimmsande mit einigen ein
geschalteten Lagen toniger Mehl- und Fein
sande. Die Sande sind tonfrei und v6llig locker 
mit einer artenarmen, aber sehr individuen-

reichen Zweischalerfauna 

Mitteloligozan 
(Walsumer 

Meeressand) 

Tabelle 43. Profil Loh berg III/IV (Schachtvorbohrung). 

von bis 

m 

I Machtig-I 

\ 
keit Beschaffenheit der Schichten Stellung im geologi-

schen Zeitschema 
m I 

4-64 60 Bra unlichgra ue, tonige Mehl- und Stau b
sande mit Einlagerungen mehlsandiger Tone. : 
Der Tongehalt ist nicht erheblich; er scheint I 

______ _ ____ nach unten hin etwas zuzunehmen (oft flieBend) _I 
64-75 11 Grauer, fetter Ton, stark plastisch (mit 

I Leda deshayesl:ana) 

75-92-
1
--1-7 - Hellgrauer, tonarmer Mehlsand mit unter- I[ 

I geordneten Lagen toniger Mehl- und Staub-
sande (oft flieBend) 

o beroligozan 
(Mehlsand
schich ten) 

Mitteloligozan 
(Tonmergelstufe) 

Mitteloligozan 
(Walsumer 

Meeressand) 

Tertiar 
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Beziiglich weiterer Einzelheiten sei auf die vorstehenden Profile BREDDINs (1931) 
verwiesen. 

Aus den Profilen ergibt sich, daB der von WUNSTORF-FLIEGEL und ZIMMERMANN 
hier vermutete 100-150 m machtige "Septarienton" (an der Basis der Mehlsandschichten) 

nicht vorhanden ist. Erst weiter nordlich des 

Abb. 559. Flabellum roi88yanum E. H. Oberoligozan 
des Niederrheingebietes. S.W.B. 

Bergbaugebietes findet er sich bei Wesel, Bo
cholt und Winterswijk als echter Septarienton. 

Abb. 560. Cardium cingulatum GOLm'. Oberoligozan. 
Pattbergschacht II. S.W.B. 

Wie schon erwahnt, fehlt die hangendste Stufe des Oberoligozans, das Bra unkohlen
flaz, das am "Vorgebirge" (bei Kaln) so groBartig entwickelt ist, im Industriegebiet 
vollstandig. Die braunkohlenfiihrende Zone erstreckt sich yom Vorgebirge aus in nord
westlicher Richtung, ohne jedoch ostlich bis 
an den Rhein heranzutreten. Erst rd. 25 km 

Abb.561. Pecten decussatus MtiNST. Oberoligozan des 
Niederrheingebietes. S.W.B. 

Abb. 562. Tritonium tlandricum DE KON. Oberoligozan. 
PattbcrgschachtII. S. W.B. 

westlich von Diisseldorf ist sie zwischen Miinchen-Gladbach und Viersen bei Helenabrunn 
wieder nachgewiesen. 

Andere Bohrlochaufschliisse des Braunkohlenvorkommens liegen bei Tonisberg, Nieukerk und im Stadt
wald von Cleve. Von dieser im siidlichen Teil der Niederrheinischen Bucht so bedeutungsvollen Ablagerung 
sind innerhalb des westfalischen Gebietes nur gelegentliche Erosionsreste bekannt. 

Terrestrisches Oberoligozan ist weiter anzunehmen im Lippischen Bergland, 
im SolI i n g, ferner in Schlotten und Dolinen der verkarsteten Mas sen k a 1 k - 0 de r 
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Kohlenkalko berflache, wie z. B. in zwei 
kleinen Dolinen bei Wildenburg (Bl. Vel
bert), aber auch als Uberlagerung anderer 
Gesteine in der Gegend von Elberfeld u. a. 
Am Nordportal des Linderhauser neuen 
Eisenbahntunnels sind weiJ3e Tone zwischen 
Massenkalk und Lenneschiefer an der Enne
petalstorung festgestellt worden. Als groBtes 
Vorkommen ist das von Heide (westlich 
Linderhaus) zu betrachten, wo tertiare Tone 
und Feinsande von weiBer Farbe (mit ins
gesamt 30 m Machtigkeit) ein wertvolles 
Material fur feuerfeste Steine abgeben. 

In letzteren Bildungen scheint es sich nach 
P AECKELMANN urn Abschwemmungsmassen einer stark 
verwitterten Landoberflache zu handeln. 

Nachgewiesen ist die Braunkohlenstufe des Tertiars 
durch die von LoscHER festgestellten Funde echter, 
bis mehrere Kubikmeter groBer,hellbraunlicher Quarzit· 
blOcke, sog. "Braunkohlenquarzite" (mit Wurzclrohren) 
auf der Oberflache des Karbons oder der Kreide, wie 
bei Essen (GottescheZiegelei) und Oberhausen oder 
auch iiber dem Tertiar bei Hosel und Heiligen
haus (s. Abb. 557). Sie stellen die Verwitterungs
bzw. Erosionsrelikte einer ehemals groBeren Verbrei
tungsdecke dar. Gelegentlich, wie in der (kgend 
von Hosel, fiihren diese Quarzite, wie WUNSTORF 
zeigte, Feuersteingerolle (aus dem Senon des Lim
burger (kbietes). 

2. Miozan. 
Die jungste Tertiarbildung der Nieder

rheinischen Bucht, das Miozan, tritt ledig
lich am West- und Nordwestrand und ferner 
am Nordrand des Munsterschen Beckens -

Abb.563. Verschieden gefiirbte oberoligozane Formsandlagell etwa nordlich der Linie Rheine-Osnabruck-
bei Ratingen. Bremen, hier aber an zahlreichen Stellen 

auf. Der erste, durch HosIUs bekannt gewordene AufschluB 
liegt bei Dingden (sudlich von Bocholt). Er besteht aus 
braunschwarz gefiirbten, schmierigen, sandigen Tonen mit bei
gemengten Glimmerblattchen (sog. "Dingdener Glimmerton"), 
die stellenweise eine artenreiche Fauna fuhren (s. Abb. 564/566). 
Weiter nach N und NO gehen diese Glimmertone in glau
konitisch-grunsandige, ortlich fossilreiche tonige Schichten 
uber, wo sie aus dunner diluvialer Bedeckung, so bei Rhede, 

Abb. 564. Limapsis aurita BRoce. Miozan. Abb.565. Fusus {estinus BEYR. ~Iiozan. Abb.566. Pleurotoma semimarginata BORS. 
Glimmerton von Dingden. S.W.B. Glimmerton von Dingden. S.W.B. Miozan. Glimmerton von Dingden. S.W.B. 
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Winterswijk, Zwillbrock (bei Vreden), Eibergen, Delde, Rheine u. a. a. O. und zum Teil 
auf hollandischem Gebiet, herausragen. 

Bei Zwillbrock sind in diesen Tonen Wirbel walfischartiger Sauger gefunden worden. 

Auch auf der linken Rheinseite hat LANDGRABER auf den Borthschachten angeblich 
.,miozane" marine Sande und Tone beobachtet. AuBerdem finden sie sich noch in Form 
eingebrochener Schollen bei Ibbenbiiren und am Piesberg. Von diesen geringen ortlichen 
Vorkommen abgesehen, sind im eigentlichen Ruhrbezirk miozane Ablagerungen nicht 
festgestellt worden. 

3. Pliozan. 
Hochstwahrscheinlich war das Industriegebiet zu dieser und der nachfolgenden 

Periode groBtenteils Festland. Statt daB sich wahrend dieser Zeit weitere Schichten aus 
dem Meere niederschlugen, setzte der umgekehrte V organg allmahlicher Zerstorung und 
Abtragung einer herausgehobenen und verwitterten Landoberflache und Neuablagerung 
des Materials an anderer Stelle ein. Diese Vorgange leiten schon zu den Ereignissen der 
Diluvialzeit iiber. Zweifelsfreie pliozane Bildungen sind innerhalb des Bezirkes kaum 
bekannt geworden. LasoRER rechnet die alten Ruhrschotter am "Krausen Baumchen" 
(bis 122 m) zum Pliozan. 

Moglicherweise gehoren auch die Bildungen weiBer Quarzsande und Schotter mit diinnen tonigen Zwischen
lagen, wie bei Schmitshaus (nordlich Heiligenhaus), Barmen, Isenbiigel und bei Velbert, ferner die Lehme mit 
gebleichten Quarzitschottern (zwischen SchmiedestraBe und UUendahl) siidlich HaBlinghausen als Reste 
einer alten Landoberflache hierhin. 

D. Die tektonischen Verhaltnisse des Tertiars im Ruhrbezirk. 
Trotz der vielen Aufschliisse im Tertiar sind die tektonischen Verhaltnisse im rechts

rheinischen Teil des Bergbaugebietes in allen Einzelheiten noch nicht geklart. Wie aus 
den Schacht- und Bohrlochaufschliissen hervorgeht, sinkt die im allgemeinen ziemlich 
ebene Auflagerungsflache des Tertiars ostlich des Rheins (infolge der mit dem Oligozan 
beginnenden Bildung der Niederrheinischen Bucht als Folgeerscheinung epirogener 
Bewegungen) nicht wie die der Kreide nach N, sondern nach W bzw. WNW zum 
Rheintalgraben ein, und zwar von etwa + 10 m auf rd. - 100 m. Daraus errechnet sich 
das Einfallen dieser Flache, so z. B. im Felde von Westende, zu etwa 3,5°. An anderen 
Stellen betragt die Neigung der im allgemeinen von N nach S streichenden Flache nur 
rd. 1-2°. Das Oligozanmeer wird also bei seiner Transgression die durch nach
kretazische Krustenbewegungen in ihrer Hohenlage veranderten Kreideschollen wieder 
eingeebnet vorgefunden haben. Auch die jiingsten Ablagerungen des Tertiars (miozane 
Dingdener Glimmertone) zeigen die in den alteren Schichten beobachtete Schrag
stellung. DemgemaB kann die Kippung der Tertiarschichten erst nach dem Ober
miozan eingetreten sein. Dieses ganze Schichtenpaket des Tertiars ist nun etwa in 
ahnlicher Weise wie die Schichten des Zechsteins und Buntsandsteins und teilweise 
auch wie die der Kreide von N - S (rheinisch) bzw. NW - SO (herzynisch) streichenden 
Querstorungen durchsetzt, deren VerwerfungsausmaB naturgemaB hier weit geringer 
als in den alteren Schichtcn ist. Nur auf der linken Rheinseite haben auch die 
Tertiarspriinge eine groBe Verwurfshohe. 

Derartige posthume Bewegungen auf den alten Karbon-Kreidestorungen zeigen sich unter anderem 
am 4. westlichen Sprung (Zeche Westende), sowie am Thyssen-Westende-Sprung (zwischen Schacht IV und 
VII), wo die mitteloligozanen Septarientone urn rd. 20 m abgesunken sind. Auch das durch Vertreter der {'xeo

logischen Landesanstalt im Rhein-Herne-Kanal beobachtete AbstoBen von Schichten des Emschers am 
Septarienton ist tektonisch zu deuten. Weiter liegt westlich der Schachte Becckerwerth IIII (d. h. west
lich der Kreidegrenze) Tertiar unmittelbar neben Zechstein und Trias. 

Es erhebt sich die Frage, ob auch die Tertiargrenze auf der rechten Rheinseite tek
tonisch bedingt ist. Ausweislich der bergbaulichen Aufschliisse erstreckt sich diese Linie 
von Duisburg aus bis in das Feld der Zeche Neumiihl einigermaBen parallel zum Rhein, 
urn von dort etwa in ostnordostlicher Richtung und von Sterkrade aus wieder ziemlich 
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nordsudlich auf die Lippe zu verlaufen (s. Tafel II). Sie folgt also im allgemeinen nicht 
der Richtung der Quersprunge. Wieweit diese Erosionskante im einzelnen dennoch 
tektonisch mitbedingt ist, kann noch nicht gesagt werden. Auch noch weiter im N bleibt 
die vorherrschende Richtung der Tertiargrenze die Nordsudrichtung. 

1m Gegensatz zu den in den Schichten der Kreide festgestellten Falten ist davon 
im Tertiar des Niederrheins nichts zu beobachten. Vielmehr uberlagert das letztere 
mit flacherem Westeinfallen diskordant die Falten der Kreide, wobei seine Machtigkeit 
im allgemeinen in Richtung auf den Rhein zu anwachst. Nur die bekannten oberoli
gozanen Ablagerungen des Doberges bei Bunde zeigen einen flachmuldenformigen, 
zweifellos tektonisch bedingten Aufbau (s. Abb. 567). 

Abb.567. Oberoligozane glaukonitfiihrende Mergelbiinke mit zahlreichen Kalkkonkretionen, in Muldenform abgelagert. 
Doberg bei Biinde. Aufn. Westf. Provinzial-Museum f. Naturkunde. 

E. Epirogene Bewegnngsvorgange im Bereiche 
der Niederrheinischen Bncht. 

Hinsichtlich der wechselvollen Geschichte der jungen Niederrheinischen Bucht als 
eines Teiles des weiteren Industriebezirkes ergibt sich unter anderem aus den Unter
suchungen von v. LINSTOW, WUNSTORF, FLIEGEL, PAECKELMANN, BEN'fZ und BREDDIN 
etwa folgendes (s. Abb. 12) : 

Zur Zeit des Mesozoikums besteht die Niederrheinische Bucht noch nicht und 
die Ablagerungen des Devons streichen ohne Unterbrechung von SW nach NO durch. 
Auch zu Beginn der Tertiarzeit liegt das Meer noch hoch im N der flach in dieser 
Richtung abfallenden "Rumpfflache" des gesamten Rheinischen Schiefergebirges. Ablage
rungen des altesten Tertiarmeeres (Paleozan und Eozan) sind daher im engeren Industrie
bezirk nicht zum Absatz gekommen (s. Abb. 12). Zu Beginn der UnteroIigozanzeit 
transgrediert das Meer uber ein in einer Zeit tektonischer Ruhe subaerisch eingeebnetes 
Gebirgsland, und zwar vorwiegend im Raume der in der Bildung begriffenen heutigen 
KaIner Bucht. Gegen Ende der Unteroligozanperiode zieht sich das Meer wieder 
zuruck. In der mit tIe r e n 0 Ii g 0 zan z e i t dringt das Meer infolge weitreichender Senkung 
des nordlichen Teiles des Niederrheingebietes erneut nach S vor und lagert nach Absatz 
der "Walsumer Sande" und darauffolgender Vertiefung des Meeres eine bis 20 m machtige 
"Tonmergelschicht" ab, die auf ein tiefes und ruhiges Meer hinweist. Nach Ablagerung 
der Basisschichten findet wieder eine Heraushebung des Gebietes etwa bis zur Linie 
Aachen - Dusseldorf statt. 1m AnschluB an diese unruhigen Zeiten, d. h. am Ende 
des Mitteloligozans, transgrediert das Meer wieder zu Beginn der oberoligozanen 
Zeit uber das in langsamer, und wie FLIEGEL nachwies, in ungleichmaBiger Senkung 
begriffene Gebiet. Oberoligozane Meeressande (uber festlandischen Verwitterungserzeug-
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nissen) in Dolinen des altverkarsteten Massenkalkplateaus des Rheinischen Schiefer
gebirges zeigen die weite Verbreitung dieses Meeres im Schiefergebirge. 

Gegen Ende des Oberoligozans erfolgt einRiickzug des Meeres. In den yom Meere 
freien Tiefgebieten kommt es bei feuchtwarmem Klima zur Bildung des fast das ganze 
Gebiet der Kolner Bucht erfullenden Braunkohlensumpfmoores. 

Hierbei handelt es sich entgegen der friiheren Anschauung nicht um eine "limnische Bildung" im Innern 
des Kontinents, sondern um ein in unmittelbarer Nahe des Meeres, des sen Kiiste westiistlich verlief, entstandenes 
Torfmoor paralischer Natur. Wird doch, wie BREDDIN betont, das FlOz unmittelbar von unzweifelhaft 
im Meere gebildeten weiBen Sanden unterlagert, die nach N und NW in die muschelreichen marinen Griin· 
sande des Oberoligozans iibergehen. 

Unter Bruchbildungen und Schollenverschiebungen setzt das Gebiet der gesamten 
Niederrheinischen Bucht seine Abwartsbewegung als ein in Schollen aufgelostes Graben
gebiet fort, wahrend seine Randteile langsam aufsteigen. Eine Zeit weitreichender 
Abtragung zersttirt dann einen groBen Teil der oligozanen Ablagerungen wieder. Gegen 
SchluB des Oligozans setzen wieder Bewegungen teils epirogenetischer, teils orogenetischer 
Natur ein. Ihnen folgt im Miozan eine Zeit erneuter Senkung und Ablagerung. 1m 
Mittelmiozan stoBt das Meer weit uber Venlo hinaus zum letzten Male nach S vor, 
ohne jedoch den sudlichen Rand des oligozanen Meeres zu uberschreiten, jedenfalls 
nicht im Bereich der Niederrheinischen Bucht. Dagegen wird durch Regressionsvorgange 
zur Obermiozanzeit unser Gebiet wieder Festland, auf dem nun die Bildung terrestrischer 
Schichten einsetzt. 

So entstehen in gewissen, von Meeresiiberflutungen freien Seengebieten sogar wieder wenn auch gering
machtige, mittelmiozane "BraunkohlenflOze" (z. B. bei Vohwinkel), deren wirtschaftliche Bedeutung jedoch 
sehr gering ist. 

Die nun folgenden Zeiten des Obermiozans und Pliozans sind fur den Industrie
bezirk Festlandszeiten. Infolge weiterer Heraushebung des Schiefergebirges bilden sich 
zum ersten Male Flusse, wie der Rhein, die Maas und die Ruhr mit breiten Betten heraus, 
die sich tief in den im Aufsteigen begriffenen Gebirgsrumpf eingraben und aus dem mit
gerissenen Verwitterungsschutt des alten Festlandes machtige Deltas im Vorlande auf
schutten. Die zu dieser Zeit entstandenen flachfacherformigen FluBaufschuttungen, die 
auf einem durch tektonische Vorgange bedingten, sinkenden Boden abgelagert wurden, 
erreichen auf der linken Seite (im Roertalgraben) eine Machtigkeit bis zu 400 m. Dieses 
AusmaB wird weiter nach N, im hollandischen Zentralgraben, noch groBer. 

Ihre letzte Ausgestaltung erhalt die Bucht durch Schollenbewegungen in der Dilu
vialzeit, wenn auch die Verwerfungen jener Zeit nicht die AusmaBe der alteren Ver
werfungen besitzen. 

F. Vulkanismus der TertHirzeit. 
Es bedarf kaum besonderer Erwahnung, daB auch vulkanische Erscheinungen 

nicht fehlen. 1m ganzen Gebiet des Rheinischen Schiefergebirges kommt es an der Wende 
Oberoligozan-Miozan zu einer starken Entfaltung vulkanischer Krafte, d. h. zu 
trachytischen, basaltischen und phonolithischen Ausbruchen. Auf westfalischem Boden 
entstehen tertiare Vulkane nordlich der Diemel und im Sauerlande. 

Erstere stellen hauptsachlich Basalteruptionen dar. Nicht immer haben wir es mit echten, Vulkanberge 
aufbauenden Ausbriichen zu tun, sondern auch mit Vulkanembryonen. Meist sind die urspriinglichen, an 
den Auswurfstellen gebildeten Aschenmantel der Vulkankrater heute wieder verschwunden. Auch die im 
Krater erstarrten Laven sind gr6Btenteils vollstandig denudiert, nur gelegentlich ragen sie infolge ihrer groBen 
Harte kuppenfOrmig aus der Umgebung heraus. Seltener finden sich Ausfiillungen von Spalten, deren basal· 
tisches Magma das Nebengestein metamorphosiert hat. 

Die bemerkenswertesten Basaltvorkommen des Ostens sind nach WEGNER die von 
Sandebeck (bei Horn) im Teutoburger Wald und yom Hussenberg bei Eyssen 
(Borgentreich). Wahrend der nordlichste deutsche BasaltaufschluB von Sandebeck 
ein "Basaltgang" ist, sehen wir in dem Hussenberg "das Musterbeispiel eines gut 
aufgeschlossenen Vulkanberges mit vulkanischer Zentralstelle und innerem festem 
Basaltkern, umgeben von einem Mantel aus Auswurfsmaterial" (s. Tafel I). Reich an 
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eruptiven Vorkommen ist auch der Westerwald, dessen Vulkanberge jedoch meist 
zerstort sind. 

Einige wenige Basaltvulkane treten auch im Siegerlande auf, und zwar sind als 
nordlichste Vorkommen die von Plettenberg und Hevel bei Herscheid anzusehen. Mit 
der Tertiarzeit schlie Ben dic vulkanischen Bildungen abo 

Fur die Annahme, daB auch wahrend der Diluvialzeit in Westfalen (wie in der Eifel) Ausbruche statt· 
gefunden haben, liegen keine Beweise vor. Nachklange der fruheren vulkanischen Tatigkeit zur Tertiarzeit 
finden sich in unserem Gebiet in den Vorkommen von Kohlensaure, die entweder als Gas (wie in Pyrmont) oder, 
mit Grundwasser vereinigt, in Form gewohnlicher Quellen oder mit den heilkraftigen Solquellen zutage steigt. 

xv. A bschnitt. 

Die Quartarablagerungen 
des Niederrheinisch -Westfalischen Industriegebietes. 

Von Professor Dr. HANS BREDDIN-Aachen. 

Die Quartarperiode, der jungste groBe Zeitabschnitt der Erdgeschichte, reicht· von 
der Tertiarzeit bis in die Gegenwart. Ihr wichtigster Teil ist das Diluvium, die 
Periode der Eiszeiten. An diese schlieBt sich die Nacheiszeit oder Alluviaizeit an, die 
die letzten 15-20000 Jahre umfaBt und in der wir heute noch stehen. Der eigentlichen 
Eiszeitperiode voran ging der altere Abschnitt des Quartars, der wahrscheinlich groBe 
Zeitraume umfaBt, uber die wir jedoch nur wenig unterrichtet sind. Es ergibt sich somit 
zeitlich eine Dreiteilung des Quartars in: 

die N acheiszeit oder Alluvialperiode, 
die Diluvialzeit (Zeit der Vereisungen) und 
die altere Quartarzeit. 
Die Ablagerungen der Quartarzeit bilden im Gegensatz zu denen der alteren Forma

tionen, die Machtigkeiten von Hunderten oder gar Tausenden von Metern erreichen, nur 
eine dunne, gewohnlich wenige Dezimeter oder Meter starke Kruste uber den alteren 
Gesteinsfolgen. Ihrer Entstehung nach lassen sie sich in drei Gruppen einteilen: 

FluBablagerungen: Schotter, Sande und Lehme, vor allem in den Talern und 
an deren Hangen, 

Eisa blagerungen: Grund-, End- und Stauchmoranen, sowie £luvioglaziale Bil
dungen des skandinavischen Inlandeises, 

Windablagerungen: Flugsand und Flugstaub (LoB), die den groBten Teil der 
Ober£lache des Gebietes einnehmen und damit fur die Bodenbildung und die Vegetations
decke bestimmend sind. 

In die Quartarperiode, vor allem ihren alteren Abschnitt, fallt ferner die Heraus
bildung der heutigen Landschaft mit ihren Talern und Hohen. 

A. Die quartare Hebung und Abtragung. 
Das Niederrheinisch-Westfalische Industriegebiet gehort drei verschiedenen natur

lichen Landschaftsgebieten an, dem nordlichsten Teil des Rheinischen Schiefergebirges, 
dem Munsterschen Flachland und der Niederrheinischen Bucht. Der Unterschied zwischen 
Flachland und Gebirgsland beruht darauf, daB hier hartes Felsgestein, dort aber lockeres 
Sediment den Untergrund bildet, das der Abtragung einen ungleich geringeren Wider
stand entgegengesetzt hat. 

Der Landschaft des nordlichen Rheinischen Schiefergebirges gibt der Gegen
satz zwischen der Gebirgshoch£lache und den tief in sie eingeschnittenen Talerndas 
bezeichnende Geprage. In groBerer Ausdchnung ist die Hochflache namentlich bei Velbert 
sowie sudlich Wuppertal und Hagen erhalten geblieben. Entstanden sind die Hoch
flachen vorwiegend am Ende der Jungtertiarzeit, wahrend einer langen Periode tektoni
scher Ruhe, die ausgedehnte flachenhafte Einebnungen mit sich brachte. Als dann im 
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Laufe der Quartarzeit das Land in die Hohe stieg, schnitten sich die Bache und Fhisse 
der Aufwartsbewegung entsprechend in die ehedem einheitliche Hochflache ein und 
zerlegten sie im Laufe der Zeit in einzelne Teilflachen, die nun durch tiefe Taler vonein
ander getrennt sind. Auf diese Weise erhielt das Rheinische Schiefergebirge im S des 
Industriegebietes seinen gebirgigen Charakter, was uns das Recht gibt, von einer "quar
taren Gebirgsbildung" zu sprechen. 

Die quartare Heraushebung nimmt yom Industriegebiet nach SO bestandig zu, 
nach NW dagegen ab, urn in Holland und den deutschen Kiistengebieten der Nordsee 
einer Senkung Platz zu machen. Diese pultartige Schragstellung Westdeutschlands mit 
nordwestlicher Neigung geht nach den markscheiderischen Ergebnissen von WEISSNER 
auch heute noch weiter. Das AusmaB der gegenwartigen Aufwartsbewegung gegentiber 
dem Meeresspiegel wird jedoch nirgendwo im Rheinischen Schiefergebirge den Betrag 
von 1/2-1 mm im Jahre tibersteigen, meist jedoch betrachtlich geringer sein. 

Da die Abtragung, die mit der Heraushebung Schritt zu halten bestrebt war, an 
den leicht zerfallenden Schiefertonen des Steinkohlengebirges einen erheblich geringeren 
Widerstand fand als an den harten Werksandsteinbanken, treten deren Ausstriche im 
Gelande gewohnlich als schmale nordostlich verlaufende Bergrticken hervor. So ent
stand die eigenartige kleinhtigelige Landschaft im S des Ruhrtales zwischen Essen und 
Bochum auf der einen, Wuppertal und Hagen auf der anderen Seite, die nordlich der 
Ruhr im Hohengebiet des Ardey bei Witten ihre Fortsetzung findet. 

Anders als im Gebiet der harten Devon- und Karbonschichten verlief die quartare 
Abtragung im Mtinsterschen Flachlande. In den weichen mergeligen Gesteinen 
der Kreideformation, die hier den Untergrund bilden, konnte sie viel rascher fort
schreiten und sich langs der Bache und Fhisse tiber groBe Flachen nach den Seiten aus
dehnen. Etwas widerstandsfahiger als die Mergel erwiesen sich die reinen Sande der 
Oberkreide ("Halterner Sande"), die in der Haard, den Borkenbergen und der Hohen 
Mark bei Haltern kleine "Sandgebirge" zusammensetzen. Da diese Sande sehr durch
lassig sind, versickert in ihnen fast der gesamte Niederschlag, soweit er nicht verdunstet 
oder von der Pflanzenwelt verbraucht wird. Infolgedessen kann nur wenig Wasser ober
flachlich abflieBen und Sandmaterial fortschwemmen; die Abtragung bleibt daher gering. 
Auch die Einlagerungen harterer Kalksteine, die sich in der westfalischen Oberkreide 
gelegentlich vorfinden, vermochten der Abtragung besser zu widerstehen. So bilden 
helle Mergelkalke den Hohenrticken des Haarstranges, sowie das Plateau der Baumberge 
bei Coesfeld, Sandmergel mit festen Sandkalkbanken den vestischen Hohenrticken, 
der sich von Datteln tiber Recklinghausen und Buer nach Gladbeck hinzieht. In den 
hochsten Teilen der Haard, der Hohen Mark und der Baumberge sind wahrscheinlich 
noch Reste der jungtertiaren Fastebene erhalten. 

Wiederum anders geartet wap die durch die quartare Hebung ausgeloste Abtragung 
im Gebiete des niederrheinischen Flachlandes. In den weichen Sanden und Fein
sanden des Tetiars konnte sich der Rhein leicht tiber weite Gebiete ausbreiten und durch 
Seitenerosion groBe Mengen von Material flachenhaft fortschwemmen. Die morpho
logische Gestaltung der Niederrheinischen Bucht ist somit ganz tiberwiegend ein Werk 
des quartaren Rheinstromes. 

B. Die FluBterrassen. 
Das Einschneiden der Fhisse von der Hohe der ehemaligen jungtertiaren Landober

flache bis zu ihren heutigen Betten ist nicht in einem Zuge vor sich gegangen. Schotter
ablagerungen, die man in verschiedener Hohe tiber den Talern vorfindet, deuten viel
mehr dar auf hin, daB die Tiefenerosion mehrmals durch Zeiten unterbrochen wurde, 
wahrend denen der FluB sein Bett wieder bis zu einer gewissen Hohe zufiillte, urn spater 
sein Einschneiden in die Tiefe erneut fortzusetzen. Man bezeichnet die hoher liegenden, 
vielfach schotterbedeckten Reste ehemaliger FluBbetten zu Seiten der heutigen Taler 
als "Fl uBterrassen" oder "Talstufen". 

Kukuk, Geologie. 31 
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1. Die FluJ3terrassen der Ruhr. 
Beiderseits des Ruhrtales finden sieh in versehiedener Hohe kleinere oder groBere 

Ebenen, auf denen sieh unter einer LoBlehmkruste FluBschotter vorfinden. Die Decke 
fruehtbaren Lehms bringt es mit sich, daB diese Terrassen beiderseits des Tales meist 
von Ackern und Siedlungen bedeckt sind. Es handelt sieh urn Reste alter Talboden der 
Ruhr, die von der Abtragung verschont geblieben sind. 

Da die einzelnen Talstufen immer wieder in annahernd gleiehen Hohen tiber dem 
FluBtal auftreten, lassen sie sich zu durchgehenden Schotterbetten verbinden. In geringer 
Hohe tiber der heutigen Talsohle (10-18 m) findet man an vielen Stellen Reste der 

HOl/ptterrasse 
/fOl/pt- unteren Mittelterrasse. Eine 

terrasse starke Deeke von LoBlehm, der oft 
'10 Obere ~ 

6/j/ehm 

Un/ere terrasse star ml e angesc u ure-} Milfel- 0 00 k't G h" h tt d h 
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II fI'(hr~ setzt ist und 5-10 m Starke er-

.0 !a~/:~": .!. ~~ . h k I Bt d' t 1 ~ relC en ann, a Ie un er agern-
Niede~le;-JJ;se;SChalte~ den Schotter nur selten an die 

~AOrundwasserspeicher} / ~ 
Oberflache treten. Etwa 30-35 m 

Abb. 568. Schematischer Schnitt durch das Tal und die tieferen u·· ber der Talaue treten an einzelnen 
Terrassen der Ruhr. 

Stellen wenig ausgedehnte Reste 
der 0 beren Mittelterrasse auf. 10-20 m hoher, 40-45 m tiber der Talaue, folgen 
dann die viel ausgedehnteren, ebenfalls lehmbedeckten Ebenheiten derHauptterrasse, 
die oft eine Breite von 500-1000 m zu Seiten des Tales erreichen. Die Hauptterrasse 
ist bei weitem die wichtigste Talstufe des Ruhrgebietes und infolge ihrer meist be
deutenden Ausdehnung tiberallieicht wieder zu erkennen. Abwarts von Kettwig geht sie 
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Abb. 569. Querschnitt durch das Ruhrtal bei Wetter mit sciuen Terrasscn. 

in die Hauptterrasse des Rheins tiber. Oberhalb der Hauptterrasse folgen noeh seehs 
weitere, weniger ausgedehnte Talstufen, von denen die unterste als Oberstufe der Haupt
terrasse gilt, wahrend die tibrigen unter dem Namen "Hohenterrassen" zusammengefaBt 
werden. Die hochste Hohenterrasse ist nur wenig in die jungtertiare Hoehflache des 
Gebirges eingetieft. 

1m Gebiet der weichen Schiefertone des Flozleeren zwischen Frondenberg, Sehwerte 
und Vorhalle bei Hagen erreiehen Tal und Terrassen betrachtliehe Breite (Abb. 570). 
Zwischen Wetter und Witten dagegen, wo das Tal die sandsteinreiehen Magerkohlenpartie 
durehbricht, sind die Terrassen nur in Form schmaler Leisten am Gehange ausgebildet 
(s. Abb. 569). 

Abwarts Witten greifen Ruhrschotter weit nach N aus. Sie setzen die ausgedehnte 
Hoehflache zwischen Boehum und Kastrop zusammen, die naeh N ziemlich 
steil zur Emscherniederung abfallt. Unter dem machtigen LoBlehm, der die oberste 
Decke bildet, trifft man zunaehst auf 5-10 m machtige bunte Schotter, unter denen 
Mergel der oberen Kreide folgen. Die widerstandsfahige Schotterdecke hat die Abtragung 
hintangehalten und dadurch zur Herausbildung des aUffallenden Hochplateaus von 
Kastrop geftihrt. 

Die Schotter der Kastroper Hohen, die durchweg eine Hohenlage von 110-120 m 
tiber NN einhalten, bilden die Fortsetzung der Oberstufe der Hauptterrasse des Ruhr
engtales. Die Ruhr hat bei Witten zeitweise ihr normales im Felsgebirge eingetieftes 
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Tal verlassen und im Gebiete der weichen Kreideablagerungen einen gewaltigen Schotter
£acher abgelagert. Das houtige Emschertal war zu dieser Zeit noch nicht vorhanden. 
Ob die Wasser damals weiter nach W durch das Flachland abgestromt sind, urn etwa 
bei Steele wieder in das Gebiet des heutigen Ruhrtales zurtickzukehren, oder gar nord
lich an Essen vorbei unmittelbar das Rheintal zu erreichen, ist nicht bekannt. 

Auch die untere Mittelterrasse der Ruhr biegt, wie H. G. STEINMANN nach
gewiesen hat, bei Witten in einer groBen Schleife weit nach N aus. Uber Langendreer
holz verlief das Tal damals im Bogen tiber Langendreer, Laer, Haus Heven, urn bei Heven 
sich wieder mit dem heutigen zu vereinigen (Abb. 570). Spater hat das nordische Inlandeis 
bei Langendreerholz eine machtige Endmorane aufgeschtittet, die der Ruhr den Weg 
nach N verlegte und sie zwang, sich zwischen Witten und Herbede ein neues Bett zu 
graben. 

Ahnlich wie bei Witten, greift auch bei Steele die Hauptterrasse mit ihren Schottern 
weit nach N ins Kreidegebiet hinein aus (Abb. 570). Ruhrschotter kronen die merkwtirdig 
steilen Kuppen des Mechtenberges bei Kray, des Salkenberges und des Hallo 
bei Essen-Stoppenberg. Sie gehoren der gleichen Talstufe an wie die Schotter der Hohen 
von Kastrop (Oberstufe der Hauptterrasse). Moglicherweise haben beide Vorkommen 
einst tiber Wattenscheid und Gelsenkirchen miteinander in Verbindung gestanden. 

Mit demEintritt in das Gebiet der weichenKreideablagerungen beiMtilheim dehnen 
sich die Ruhrterrassen stark in die Breite. Aufder weiten, dick mit LoB tiberdeckten 
Hochflache zwischen Borbeck und HeiBen erreichen die Schotter der Ruhrhauptterrasse 
bis zu 10 m Starke. Nordlich des Emschertales ist die Hauptterrasse in den groBen 
Kies- und Formsandgruben bei Bottrop und Osterfeld aufgeschlossen (Abb. 570). Hier ist 
jedoch der Ruhrschotter bereits stark mit Rheinmaterial vermischt. 

Das heutige Tal der Ruhr ist durchweg 6-10 m hoch mit Schottern ausgefUllt. Diese 
Talkiese (Niederterrassenschotter) sind wahrend der letzten Eiszeit vom Flusse auf
geschtittet worden. Vor der letzten Eiszeit floB die Ruhr 6-8 m tiefer, nach ihr aber 
mehrere Meter hoher als heute. Seit dem Ende der letzten Eiszeit hat sie sich allmahlich 
auf ihren heutigen Stand eingeschnitten, wobei sie einen groBen Teil der im Verlaufe 
der Eiszeit aufgeschtitteten Niederterrassenschotter wieder entfernte. Die ehemalige 
Oberflache der Niederterrasse ist nur abwarts Mtilheim noch in groBerer Ausdehnung 
erhalten. Bei Styrum liegt sie etwa 5 m tiber der Talaue. 

Uberdeckt werden die Talkiese fast tiberall durch eine 1-2 m machtige Decke von 
Lehm (Tallehm), der auf den hoheren Flachen Ackerbau, auf den tieferen aber nur Wiesen
kultur zulafit. 

Die Talkiese des Ruhrtales bilden einen ausgedehnten Grundwasserspeicher, 
der in groBem Umfange fUr die Wasserversorgung des Industriegebietes nutzbar gemacht 
wird. 

2. Die Terrassell des Rheins. 
Sehr viel ausgedehnter als die der Ruhr sind die FluBterrassen des Rheines. Sie 

werden in groBem Umfange zur Kiesgewinnung ausgebeutet. Die drei tiefsten Stufen 
bilden zusammen ein gewaltiges Grundwasserbecken, das die Wasserversorgung weiter 
Gebiete sicherstellt. 

Den Rheinstrom begleitet zu beiden Seiten eine 15-20 km breite Ebene, die von 
zahlreichen alten Strom- und Hochflutrinnen durchzogen wird. Unter einer meist 1-3 m 
starken Decke von Lehm oder Sand trifft man tiberall auf groben Kies von durchweg 
recht frischer Beschaffenheit. Diese Talebene, die sog. Niederterrasse, hat der Strom 
wahrend des zweiten Stadiums der letzten Eiszeit aufgeschtittet. Seitdem hat er sich 
wieder in die Schotter eingegraben, und zwar bei Duisburg urn 9-10 m, so daB heute 
selbst die groBten Hochfluten die Niederterrasse nicht mehr tiberschwemmen konnen. 

Die Schotterdecke beiderseits des Rheintales erreicht eine Machtigkeit von 20-30 m. 
Uber den Schottern liegt vielfach, meist mit scharfer Grenze gegen sie abgesetzt, eine 
1-3 m machtige Decke mittelkorniger Sande, die ehedem wohl den groBten Teil des 
Rheintales als geschlossene Sandschicht bedeckt hat und sich auch im stidlichen Teil 
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der niederrheinischen Bucht in ahnlicher Weise wiederfindet. GroBere Ausdehnung er
reichen diese "Decksande der Niederterrasse" in der Umgebung von Mors, wo sie 
nicht selten zu Diinen aufgeweht sind. Breite Flachen nehmen sie auch in Oberhausen 
und Hamborn, sowie am Ostrande des Rheintales zwischen Duisburg und Ratingen ein. 

Die alluvialen Hochflutschlicke, -lehme und -feinsande des Rheines sind meist 
in die Niederterrassenablagerungen eingetieft, infolgedessen iiberlagern sie bald den 
Decksand, bald die Schotter. Die beiderseits des Stromes bis etwa 4-5 m iiber Mittel
wasser sich erhebenden Flachen faBt man unter der Bezeichnung "All u viale bene" 
(auch "Inselterrasse") zusammen. Sie stellen nichts anderes als das natiirliche Hochflut
bett des Stromes dar. Die Alluvialebene ist bei Duisburg nur etwa 3 km breit, erweitert 
sich indessen abwarts von Wesel auf 7 -8 km und mehr. Sie ist im unteren Niederrhein
gebiet zum groBten Teil bereits mit kalkhaltigen ton- und humusreichen Schlicken bedeckt, 
die ausgezeichnete Fettweideboden bilden und weiter stromabwarts in die fruchtbaren 
Marschen Hollands iibergehen. 

Ein 3 - 4 m hoher, geradlinig verlaufender Gelandeabfall trennt zwischen N euB, Krefeld 
und Hiils die Niederterrasse von einer hoheren, fast tischebenen Flache, die sich west
lich Krefeld weithin ausdehnt und weiter nordlich in den Ebenheiten von Nieukerk-

ra Alluvinl • eh\i ckc, ande und ],'cinStilldc (1- 2 Ill). 

m:J Dccks.~ll(l del' ~icdcrtcrn'l" c. 
~ chott r IlIlll "nde der J\icdcrterrassc . U,"na l.l · tablich. 

Abb.5i1. Schematischer Schnitt durch die Deckbildungen der Niedertcrrasse del' Gcgend von Duisburg und Mors. 

Aldekerk ihre Fortsetzung findet (Abb. 570). Die Schotter dieser Talstufe, der Krefelder 
Terrasse, sind in groBer GleichmaBigkeit von 1-2 m starkem LoBlehm bedeckt, der 
in der Nahe der Rander gegen die Niederterrasse in SandloB und Flugsand iibergeht. 
Die Machtigkeit der Schotter iibersteigt stellenweise 35 m. Da die Bildung dieser Ter
rasse wahrscheinlich in das erste. Stadium der letzten Eiszeit fallt, ist es zweckmaBig, 
sie als Alt- oder Oberstufe der Niederterrasse zu bezeichnen. Was Machtigkeit 
und Ausdehnung der Schotterdecke angeht, diirfte diese Altstufe die eigentliche Nieder
terrasse ehedem weit iibertroffen haben. 

Die nachsthohere, d. h. nachstaltere Talstufe, die der unteren Mittelterrasse, 
ist zwischen Sterkrade und Dinslaken in einer ausgedehnten Flache erhalten geblieben. 
Sie ist hier von einer zum Teil recht machtigen Decke von Geschiebemergel und -lehm 
iiberlagert, muB also schon vor dem Eindringen des nordischen Inlandeises aufgeschiittet 
worden sein. Die Schotter reichen bis etwa 8 m iiber die hochsten Teile der Niederterrasse 
und sind in Bohrurigen bei Holten in etwa 20 m Machtigkeit angetroffen worden. 

Der oberen Mittelterrasse gehort eine Reihe kleiner Schotterflachen in Sterkrade 
an, die etwa 20 m iiber der Niederterrasse liegen. Auch im iibrigen Niederrheingebiet 
ist die Ausdehnung dieser Talstufe nur beschrankt. 

Sehr groBe Ausdehnung besitzen beiderseits des Rheintales dagegen die Schotter
flachen der Hauptterrasse. Es handelt sich durchweg um helle Schotter, die reich 
an Milchquarz sind und gegen die hollandische Grenze allmahlich noch heller und quarz
reicher werden. Von den bunten Schottern der beiden Niederterrassen sind sie dadurch 
recht verschieden. 

Hauptterrassenschotter bilden die Hochflachen des Duisburger und Miilheimer 
Stadtwaldes. Jenseits von Ruhr und Emscher setzen sie die Kieshochflache von Oster
feld, Bottrop und Sterkrade zusammen, wo sie in ausgedehnten Gruben abgebaut werden. 
GroBe Ausdehnung erreicht die Hauptterrasse in den weiten Heidegebieten, die sich 
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von hier aus nach N bis ans Lippetal erstrecken, doch sind die Schotter hier groBenteils 
unter Geschiebelehm und Decksand verborgen. Nach 0 reichen sie bis in die Nahe von 
Dorsten, wo sie in einer groBen Kiesgrube gewonnen werden. 

Nordlich der Lippe gewinnt die Geschiebelehm- und Sanddecke noch groBere Be
deutung. Gleichzeitig wird der Abstand zwischen den Kieshochflachen und den Talern 
immer geringer, so daB das Hauptterrassengebiet, das sich ostlich des Rheintales beinahe 
20 km weit ausdehnt, mehr und mehr den Charakter einer Ebene statt einer zertalten 
Hochflache gewinnt. Der Steilabfall zur Rheinniederterrasse laBt sich jedoch noch bis 
zur Reichsgrenze deutlich verfolgen. Die Kiesflachen im Ostteil des Gebietes, bei Hoister
hausen, Erle, Raesfeld, Westerborken und GroBburlo gehoren, da sie etwa 5 m hoher 
liegen als die eigentliche Hauptterrasse und von dieser deutlich abgesetzt sind, wahr
scheinlich der Oberstufe der Hauptterrasse an und wiirden somit den Kastroper Schottern 
gleichaltrig sein. 

Die oberhalb der Hauptterrasse folgende Gruppe der Hohenterrassen ist nur 
in der Gegend von Kettwig und Mettmann deutlich ausgebildet. Von den 5 Talstufen 

o. Diisseldorf 
Sterkrade, 

Osterfeld . 
ostl. Wesel . 
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dieser Terrassengruppe sind 
nur kleine Kiesreste erhalten 
(vgl. die Tabelle auf S. 488). 

Wahrend die untere Mittel
und beide Niederterrassen 
nur wenig mehr nach N ab
fallen als der Strom selbst, 
sinktdieOberflacheder Haupt
terrasse sehr viel starker nach 
Nab, so daB ihr Abstand 
von der Niederterrasse an der 

Reichsgrenze bei Bocholt schlieBlich nur noch wenig mehr als 20 m betragt. Vorstehende 
Tabelle laBt dies erkennen. 

Diese ausgesprochene Schraglage der Hauptterrasse beruht auf der seit ihrer Ab
lagerung vor sich gegangenen pultartigen tektonischen Schragstellung des nord
lichen Rheinlandes mit Neigung nach NW. 1m Gegensatz zum linksrheinischen 
Gebiet ist jedoch die Hauptterrasse ostlich des Rheintales ebenso wie die der Ruhr von 
Verwerfungen nicht betroffen worden. 

Links des Rheines nehmen die Schotter der vereinigten Maas- und Rheinhaupt
terrasse ein riesiges Dreieck ein, dessen drei Ecken die Stadte Bonn, Maastricht und 
Straelen bei Geldern bilden. Auch hier ist die gleiche tektonische Schragstellung mit 
Neigung nach NW festzustellen wie rechts des Stromes. AuBerdem ist die Hauptterrassen
platte durch eine Reihe von Verwerfungen, die im Gelande als langhinstreichende 
geradlinige Abfalle leicht zu erkennen sind, in eine Anzahl von Schollen zerstiickelt. 
1m Nordteil des Gebietes ist die bedeutendste quartare Verwerfung diejenige, die den 
Hohenriicken von Viersen-Straelen nach W gegen das tektonische Tiefgebiet des Venloer 
Grabens begrenzt. Die Oberflache der Hauptterrasse ist hier urn 10-25 m abgesunken. 
Das Absinken der Tiefscholle des Venloer Grabens gegen die ostlich gelegene Hochscholle 
von Viersen-Geldern-Krefeld hat bis in die jiingste Vergangenheit angedauert, wie die 
innerhalb des Grabengebietes gelegenen tektonischen Stauseen des Nette- und 
Schwalmtales beweisen, und setzt sich mutmaBlich in der Gegenwart noch fort. 

3. Quartare Fln.6anfschiittungen von Emscher und Lippe. 
1m Gegensatz zum Rhein und zur Ruhr bestehen die Ablagerungen der beiden Flach

landfliisse Emscher und Lippe nur aus Lehmen und Sanden, die der Abtragung gegen
iiber wenig widerstandsfahig sind. AuBerhalb des gegenwartigen Tales sind Ablagerungen 
dieser Fliisse daher nur an ganz wenigen Stellen erhalten geblieben. 

Die Niederterrasse der Emscher besteht aus mittelkornigen Sanden ("Tal
sanden"), die 8-12, gelegentlich auch bis 15 m machtig werden. Von Osterfeld aufwarts 
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bis in die Gegend von Dortmund, wo das Tal innerhalb des Ausstrichs der weichen Mergel 
des "Emscher" verlauft, ist die Talniederung stark in die Breite ausgedehnt (3-6 km). 
Die Talsandflachen ziehen sich oft weit in die Nebentalchen hinein (vgl. Abb. 570). Auf 
groBe Flachen sind sie von einer 1-2 m starken Kruste dunkelbraunen fetten humosen 
Lehms iiberkleidet. Die Sande sind in ihrem unteren Teil iiberall von Grundwasser 
erfiillt und stellen dann ausgesprochene FlieBsande dar. Man hat sie gewohnlich mit Hilfe 
von Senkschachten durchteuft. Bemerkenswert ist, daB sich zwischen die Talsande und 
den festen Emschermergel stellenweise noch Geschiebemergel, vereinzelt sogar grober 
Glazialkies einschaltet, der beim Schachtabteufen in einem Falle zu einem unangenehmen 
Hindernis geworden ist. 

Ebenso wie die kiesige Niederterrasse des Rheins ist auch der Talsand der Emscher 
und ihrer Nebenbache wahrend der letzten Eiszeit aufgeschiittet worden. DaB die Auf
schiittung sich bei dem kleinen FliiBchen derart in die Breite ausdehnte, liegt lediglich 
daran, daB infolge der geringen Widerstandsfahigkeit des Emschermergels gegen die 
Abtragung das Relief im Gebiet des Tales stets ein sehr £laches gewesen ist. Oberhalb 
Barop, wo die Emscher zwischen den etwas harteren Schichten der alteren Oberkreide 

Untere Minel-
terrasse 

Niedel'~el'l'ass e 

. 
1L (letztesjJnh!rglazia I 

Abb. 572. Schematischer Schnitt durch die Quartarablagerungen des Emschertales in dcr Gegend nordlich von Essen. 

oder gar innerhalb des Steinkohlengebirges flieBt, hat das Tal nur die unbedeutende 
Ausdehnung, die ihm der Wasserfiihrung des FliiBchens nach eigentlich zukommt. 

Durch den Bau des Rhein-Hernekanals, in neuerer Zeit auch durch die Anlage einer 
Reihe von Zechenhafen an diesem, ist die Niederterrasse der Emscher in groBem Umfange 
aufgeschlossen worden. Dabei hat man im unteren Teil der Sande an zahlreichen Stellen 
Knochen, Schadel und groBe Skelette eiszeitlicher Saugetiere, vor allem des Mammuts, 
gefunden. Die meisten Knochen fanden sich in feinkiesigen Schichten an der Basis der 
Sande, in denen auch nordisches Material, verschwemmte Kreideversteinerungen, sowie 
P£lanzenreste und Schneckenschalen haufig waren. Uber diesen "Knochenkiesen" folgten 
meist graue kalkhaltige Sande, die reichlich Schnecken, aber weniger Knochenreste fiihrten 
("Schneckensande"). Den oberen Teil der Aufschiittung setzen helle, kalkfreie Sande 
zusammen, die im allgemeinen frei von Knochen und Schnecken sind. 

In die Talsande eingetieft fanden sich ferner an vielen Stellen alluviale Waldtorfe, 
reich an Schnecken, oft mit ganzen Baumstammen, untergeordnet auch alluviale Sande, 
die an einigen Stellen menschliche Skelettreste geliefert haben. 

Die untere Mittelterras~e der Emscher war vor einigen Jahren beim Bau des 
Essener Hafens aufgeschlossen. Sie bestand hier aus bis 6 m machtigen grauen staub
sandigen Lehmen, die Lagen von Sanden und Feinsanden enthielten (Abb. 572). Die Lehme 
fiihrten eine Schneckenfauna, die der des LoBes ahnelt. An der Basis der Ablagerung, 
unmittelbar iiber der Kreide, fanden sich stellenweise geringmachtige Sande mit FluB
muscheln (Unio batavus) sowie Holzmoder mit Eibe und WeiBtanne. Das ganze wurde 
von bis 3 m machtiger Grundmorane mit zahlreichen nordischen Blocken iiberlagert. 
Der Fauna und Flora nach handelt es sich bei den Basisschichten um Ablagerungen 
einer warmen Interglazialzeit (der vorletzten), bei den Terrassenlehmen aber um eine 
Bildung kalten Klimas [Beginn der vorletzten (Saale-) Eiszeit] . 

Morphologisch ist die untere Mittelterrasse der Emscher im Gebiet von Gelsenkirchen 
und Herne als eine wenige Meter iiber der Niederterrasse folgende weite Verebung kenntlich. 
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Die obere Mittelterrasse der Emscher ist in den letzten Jahren nur an einer 
Stelle aufgeschlossen gewesen, und zwar im Ostteil der Stadt Bottrop. In 20 m Hohe 
iiber dem Tale findet man hier in zwei Ziegeleigruben blaugraue, lehmige Staubsande 
von LoBlehmcharakter mit eingelagerten Sand - und Feinsandschichten, gelegentlich 
sogar feinen Gerollagen aufgeschlossen. Die Lehme enthalten eine Schneckenfauna, die 
der des LoB ahnelt. Die Machtigkeit der Ablagerung mag gegen 10 m betragen; im 
Charakter entspricht sie der unteren Mittelterrasse des Essener Hafens. 

Die Niederterrasse der Lippe besteht ahnlich wie die der Emscher aus einer 
10-15 m machtigen Aufschiittung mittel- und grobkorniger Sande, die im Gegensatz 
zum Emschertal haufig Lagen feiner Kiese enthalt. Auch in den Lippetalsanden sind Reste 
eiszeitlicher Saugetiere nicht selten gefunden worden. In der Nacheiszeit hat sich die 
Lippe, ahnlich wie der Rhein, in ihre eiszeitlichen Talaufschiittungen stark eingetieft, 
und zwar um etwa 7-8 m. Ihr natiirliches Hochflutbett, das durch verlassene Rinnen 
und Altlaufe gekennzeichnet ist, ist mit feinen Hochflutsanden, stellenweise auch mit 
fetten humosen Lehmen iiberkleidet. 

Altere Sandterrassen der Lippe sind bisher nicht bekannt geworden. W ohl lassen 
sich abwarts von Datteln, wo der FluB in das Gebiet der senonen Sande eintritt, eine ganze 
Reihe alterer Talstufen als Geliindeabsatze erkennen. Die (morphologische) Haupt
terrasse der Lippe liegt westlich Haltern (St. Annaberg) in 70-75 m iiber NN, also etwa 
30 m iiber der Niederterrasse. Am Abfall zur Haard und zur Hohen Mark sind auch noch 
iiber der Hauptterrasse eine Reihe von Talstufen deutlich zu erkennen, die zur Gruppe 
der Hohenterrasse gehoren; auch die beiden Mittelterrassen sind hier (als Gelandestufen) 
gut ausgebildet. 

Einen Uberblick iiber die FluBterrassen an Ruhr, Rhein, Emscher und Lippe, die 
wichtigsten Vorkommen, ihre Machtigkcit und ihre Hohenlage iiber der Niederterrasse 
gibt die nachstehende Tabelle. 

Tabelle 44. Dbersicht der quartaren FluBterrassen des Industriegebietes. 

Rheingebiet bei Duisburg 
1m Ruhrtal abwarts 

1m Emschergebiet 
1m Lippegebiet 

Herdecke abw. Datteln 
----------- ---- --. 

Nam(l der Terrasse 
Hohe iiber I I 

I der 
Schot- Hohe I Schotter- Hohe ii·1 Moo ht· Hohe iiber der d N· d ac Ig-termach- iiber der I machtig- • Ie er- keit. N iederterrasse NN I Nieder- tigkeit Talaue keit terrasse 

in m 
I t~rrasse 

in m in m 
I 

in m I In m I in m in m in m 

Mettmann-
d terrasse 180 145 130-140 .'2 >=I .., 

Homberg- Q)Q;)o~ "'..<:1 '" '" >=1"'..<:1 ::l ~" qj .., terrasse 155 120 jeweils 1l0-120 as f ~~ §.:!i ~ ... p., 
E;jp., OOOre Hosel- ~~o-; 

... ~ .., 
nur ..,0 .... ..,::l 

terrasse 140 105 wenige 95-100 
. ~.., SH 1oL- ~ ::l g6'o ..,.., qj 0 .., .., 

Untere Hosel- 0'" .., _..<:I.., '" ..<:I Meter r:; i3.$ i3 ,.0 p.,- oe 
'0 ~ ... qj 

terrasse 130 95 80-85 0..<:1 H :r: >=117.2 S.:!i "'S'" Driifelterrasse _ ll5 80 65-70 ~~ oe .., .., 
.Q ..<:I 

... ..<:1 " OOOrstufe der Haupt- .., " '" '1:1 0 .~ 

~ terrasse - - - 55-60 10 .., >=I 40 0 
~ '0 

Hauptterrasse 80-90 45-55 10-20 40-45 3-8 30-35 ..<:I 
E:< Obere Mittelterrasse 65-70 30-35 >20 30-35 >20 20 10 20 0 

(Bottrop) S 
... 

Untere Mittelterrasse 45 II >20 12-18 > 8 5-10 6 10 ::l 
>=I 

(Essener 
A It- oder Oberstufe der Hafen) 

Niederterrasse (Kre-
feIder Terrasse) 38 4 20-35 - I} } - 1 10 

6-10 8-12 
iederterrasse 34 - 1O-20(?) (5) - 1 15 N 

Die Entstehung der Flul.lterrassen. 
Door die Entstehung der Terrassen herrscht noch keine vollige Klarheit. Aus der Fauna und Flora, die 

sich in der Nieder-, der unteren und der oberen Mittelterrasse der Emscher vorgefunden hat, geht indessen 
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hervor, daB mindestens diese drei Talstufen in Perioden kalten und trockenen Klimas der Eiszeit aufgeschuttet 
sind. Wahrend dieser Zeiten wird die Vegetationsdecke so gering gewesen sein, daB gewaltige Mengen von 
Schlamm, Sand und Kies von den Hangen in die Taler hineingespUlt wurden. Die Flusse vermochten das 
ihnen zustriimende Material nicht mehr fortzuschaffen, und so kam es zu bedeutenden Talverschuttungen. 
Erst in den warmen Zwischeneiszeiten, wenn Waldwuchs die AbspUlung hemmte, konnten die Flusse ihr 
Einschneiden in die Tiefe erneut fortsetzen. Ob diese Erklarung sich jedoch auch auf die alteren Talterrassen, 
deren Verknupfung mit Eiszeiten nicht mehr nachweisbar ist, anwenden laBt, sei dahingestellt. Miiglicher
weise wirken bei dem ProzeB der Terrassenbildung auch periodische tektonische Schwankungen und solche 
des Meeresspiegels mit, die vielleicht mit den Klimaschwankungen in irgendeiner 'Weise zusammenhangen. 

C. Ablagerungen des Inlandeises. 
Unser Gebiet ist wahrend des Diluviums, soviel wir wissen, nur ein einziges Mal, 

und zwar anscheinend nur fur verhaltnismaBig kurze Zeit yom Eise bedeckt gewesen. 
Auf die Gelandegestaltung hat das Eis, abgesehen yom Niederrheingebiet, nur wenig 
eingewirkt. Die Landschaft, die es antraf, als es von Skandinavien bis in unser Gebiet 
vorruckte, war ungefahr die heutige. Ins
besondere waren die Flusse bereits etwa 
bis auf ihre jetzige Tiefe eingeschnitten. 
Die Ablagerungen des Eises sind: 

Erratische Blocke (Findlinge), 
Geschiebemergel und -Iehm (Grund-

morane), 
Geschie besande, 
Steinsohle, 
Endmoranen, 
Stauchmoranen und endlich: 
Schmelzwassersande und Kiese VOl' 

dem Eisrande (Fluviogiaziale odeI' Sandr
bildungen). 

Bei den erratischen odeI' Findlings
blocken handelt es sich meist urn hell-
graue, rosafarbene odeI' rote Granite und 

Abb. 573. Granitfindlillg, sog. "Brunsteill", vor dem Gcbande 
der Westfiilischell Berggcwerkschaftskasse in Bochum. 

Granitgneise verschiedener Art, die das Eis aus Skandinavien bis nach Westfalen ver
frachtet hat. Sie sind unregelmaBig uber das Gebiet, das auBerhalb del' FluBtaler liegt, 
verteilt. Man verwendet sie mit Vorliebe zu Denkmalern (Abb. 573). Wahrend Find
lingsblocke im Randgebiet derVereisung nur sparlich vorkommen, werden sie gegen N 
immer haufiger. 

Del' Geschie bemergel ist die wichtigste und am weitesten verbreitete Ablagerung 
des Inlandeises. 1m frischen Zustande handelt es sich urn einen grauen, recht zahen, 
kalkreichen Lehm, del' ganz unregelmaBig mit groben Sandkornern, Gerollen und Ge
schieben durchspickt ist. Neben nordischen Graniten und Feuersteinen findet sich vor
wiegend Gesteinsmaterial aus del' westfalischen Kreide, vielfach auch solches aus nachster 
Nahe, im Geschiebemergel eingebettet. 1m LoBgebiet sudlich del' Emscher besteht die 
Grundmorane vielfach vorwiegend aus LoBmaterial, wie man fruher z. B. in dem Bahn
einschnitt von HeiBen beobachten konnte. 

In den obersten 2-3 mist del' Geschiebemergel entkalkt und zu gelbbraunem Ge
schie beIehm verwittert. Diesel' bildet gewohnlich einen recht zahen Boden. Beide, 
Geschiebemergel und -Iehm, eignen sich im Gegensatz zum LoBlehm gut zur Abdichtung 
von Kanalen und Staudammen. 

Del' Geschiebemergel und -lehm ist im allgemeinen auf die flacheren Teile des Ge
bietes beschrankt. Aus dem Hohengebiet sudlich del' Emscher sind unter del' dicken 
LoBkruste nur einige wenige Vorkommen bekannt; groBere Ausdehnung scheint er hier 
nirgends zu besitzen. Recht bedeutend ist seine Verbreitung dagegen im Gebiet del' 
Haupt- und Mittelterrasse des Rheins zwischen Kirchhellen und Holten, Hunxe und 
Dorsten. Meist Iiegt er hier als wasserstauende Schicht unter einer dunnen Flugsand
decke, die infolgedessen gewohnlich mehr odeI' weniger stark vermoort ist. Nordlich del' 
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Lippe setzen sich diese Verhaltnisse in ahnlicher Weise bis an die hollandische Grenze 
fort (Abb. 570). 

Die Gebiete der senonen Sandmergel und Mergelsande des vestischen Hohenrtickens 
sowie die Sandberglandschaften der Haard, der Hohen Mark und der Borkenberge sind 

Abb. 574. Halbkreisfiirmig angeordnete Endmoranenwalle des Usher- Gletschers in 
Ostspitzbergen. Rechts eine teilweise von Wasser bedeckte Schmelzwassersandebene. 

Aufn. GRIPP 

fast ganz frei von Ge
schiebelehm. Diesererreicht 
dagegen in den flachen Ge
bieten im NO des Industrie
gebietes, bei Waltrop, Olfen, 
Ltidinghausen, Ltinen und 
Ha<mm, in denen meist 
weiche graue Kreidemergel 
den Untergrund bilden, 
sehr groBe Ausdehnung und 
tiberkleidet weite Gebiete in 
zusammenhangender Decke 
(Abb.570). 

Der Geschiebelehm ist 
als Grundmorane des In
landeises aufzufassen. Es 
handelt sich um Material, 
das im Eise eingeschlossen 
war und bei dessen Ab
schmelzen von unten her 
frei wurde. Es wurde nun als 
Schlamm vondem vorwarts

drangenden Eise weitergeschoben, mit Sand und Mergel aus dem anstehenden Untergrund 
vermischt und schlieBlich in den Ebenheiten und Dellen des Gelandes endgtiltig abgelagert. 

Abb. 575. Vom Inlandeis geschrammter Karbonsandstein. 
Kiesgrube in der Saarner Mark bei Wedau. Aufn. KUKUK. 

An einzelnen Stellen des Gebietes finden 
sich auch Geschie besande. Es sind dies 
kiesige Sande mit reichlich nordischem Ma
terial in oft recht unregelmaBiger Lagerung, 
die nicht selten kleine Ktippchen im Gelande 
bilden. Unter anderem finden sie sich am 
Stidrand der Haard bei Erkenschwick, wo 
sie in einer groBen Grube abgebaut werden. 
Es handelt sich wahrscheinlich um Grund
moranenbildungen, die durch Schmelzwasser, 
die sich unter dem Eise bewegten, aus
gesptilt und ihrer feinen Bestandteile beraubt 
worden sind. 

Eine recht eigenartige Bildung ist die 
S t e ins 0 h 1 e , die sich fast im ganzen ehemalig 
vereisten Gebiet an der Basis der Flugsande 
und des jtingeren LoB vorfindet und diese 
Ablagerungen yom Kreidedeckgebirge trennt. 
Besonders gut ausgebildet ist sie in den 
Sand- und Sandmergelgebieten um Hal
tern und Recklinghausen. Neben nordischen 

Gerollen und Geschieben enthalt sie sehr viel Brauneisenscherben, die das Eis aus den 
Senonsandgebieten nach S verschleppt hat. Wahrscheinlich handelt es sich um Gesteins
material, das beim Niederschmelzen des Toteises zurtickblieb und sich als gleichmaBige 
Kruste tiber den Untergrund ausbreitete. Nachdem das feinere Material durch den Regen 
ausgewaschen war, blieben die Gerolle und Blocke als "Steinsohle" tibrig. 
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Unmittelbar am Eisrand aufgeschiittet oder aufgestaucht wurden die Endmoranen. 
Wahrend sie in der Rheinebene hohe Hiigelketten bilden, sind sie weiter ostlich nur 
unbedeutend entwickelt und treten im Landschaftsbilde kaum hervor. Eng verkniipft 
sind sie oft mit den Ablagerungen der Schmelz wasser vor dem Eisrande, dem sog. 
"FIuvioglazial" . 

Die niederrheinischen End
moranenhiigel, die sich mit 
einigen Unterbrechungen von 
der Reichsgrenze bei Kleve bis in 
die Krefelder Gegend erstrecken, 
bestehen aus Rheinschottern und 
Sanden mit gelegentlichen Ein
lagerungen feiner Tonsande und 
fetter, zuweilen schneckenfiihren
der Tone. Diese Rheinablage
rungen sind, wie STEEGER ge
zeigt hat, iiberall unregelmiWig 
gelagert und vielfach zu kleinen 
Falten aufgestaucht. Es handelt 
sich urn Schotter der unteren 
Mittelterrasse, die das vor
dringende Eis vor sich herge

Abo. 576. Glazia l geschrammtes Sandst einst,iick von einem Rundhocker, frei. 
gelegt bei Bahnausschachtungsarbeiten in der Wedau bei GroBenbaum. 

Aufn. KUKUK. 

schoben und an seinem Hande zu Wallen aufgestaucht hat. Nordische Gesteine 
fehIen daher den niederrheinischen "Stauchmoranen", sie kommen nur stellenweise 
an der Oberflache, tiber den gestauchten Rheinschottern vor. Stauchmoranen ganz 
ahnlicher Art sind durch 
die Forschungen von GRIPP 
auch aus Spitzbergen be
kannt geworden (vgl. Ab
bildung 574). 

Der bedeutendste Stauch
moranenzug zieht sich bo
genformig durch den Reichs
wald bei Kleve bis nach 
Nymwegen. Seine Kuppen 
erreichen eine Hohe von 
ii ber 100 m. N ordlich des 
Rheintales findet er seine 
Fortsetzung in den Hohen 
des Rijs- und Signalberges 
bei Elten und s'Heerenberg, 
die groBtenteils jenseits der 
Reichsgrenze liegen. Zwi
schen Xanten und Udem 
liegen zwei Stauchmoranen-

Abb.577. Sandgrube in der Eudmoriine von Langendreer. 

walle hintereinander (Abb. 570). Auch nordlieh Krefeld sind die Reste zweier Moranen
walle erhalten. Der westliche bildet den markanten Riicken der Schaephuysener Hohen 
mit der Fortsetzung im Hiilser Berge, der ostliche ist durch den jungeiszeitlichen Rhein 
in eine Reihe einzelner Kieskuppen zerschnitten, die steil aus dem Rheintal aufragen. 

An die Moranenhtigel schlieBen sich, wie zuerst WILDSCHREY erkannte, vielfach 
ausgedehnte fluvioglaziale Sandrflachen an, die flach nach SW geneigt sind. Die 
am besten ausgebildete ist die der Bonninghardt bei Issum, deren zugehorige Moranen 
bis auf einen kleinen Rest am Haagschen Berge der Abtragung anheimgefallen sind. 
Fluvioglaziale Schotter und Sande setzen ferner die ausgedehnte, loBlehmbedeckte 
Hochflache zwischen Kleve und Udem zusammen. Es handelt sich hier um mehrere 
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ineinandergeschachtelte Sandr, deren Gefalle vom ehemaligen Eisrande weg nach SW 
gerichtet ist. 

Was heute von den Eisrandbildungen am Niederrhein noch erhalten ist, sind nur 
Reste; der groBere Teil der Stauchmoranen und Sandr ist der Abtragung durch den 
jungeiszeitlichen Rheinstrom zum Opfer gefallen. 

Rechts des Rheins ist der ehemalige Stidrand des Inlandeises nur stellenweise durch 
Endmoranenbildungen gekennzeichnet. In einer Kiesgrube der Saarner Mark bei 
Wedau fanden sich auf anstehendem Sandstein des Karbons schone Gletscherschliffe 
(Abb. 576), dartiber etwas Grundmorane (Abb. 575). Die tiber diesen folgenden Schotter 
enthalten zahlreiche nordische Gerolle; sie setzen in einer breiten Rinne von hier aus 
nach Millheim-Saarn fort und sind als Absatze eines dem Eisrand entspringenden Schmelz
wasserflusses, vielleicht aber auch als solche der Oberstufe der Ruhrniederterrasse anzu

sprechen (Abb. 570). 
Bei Hosel und Kettwig 

finden sich einige Kieshtigel 
tiber karbonischem U nter
grunde, die vorwiegend aus 
Ruhrschottern mit beigemeng
tem nordischem Material be
stehen und als Endmoranen
htigel anzusehen sind. 

Von groBer Bedeutung 
sind die Endmoranen von 
K u pferdreh, beiderseits des 
Ruhrtales. Uber Schottern 
der unteren Mittelterrasse der 
Ruhr folgen hier machtige 
fluvioglaziale Ablagerungen, 
aus Sanden und Feinsanden 

Abb. 578. B10ckpackung in der Endmorane von Billmerich. Aufn. KUKUK. mit zwischengelagerten Kiesen 
bestehend, ferner Blockpak

kungen in wirrer Lagerung mit zahlreichen nordischen Graniten, die eine echte End
morane darstellen. An Hand der Endmoranenbildungen von Kupferdreh hat LOSCHER 
als erster das zeitliche Verhaltnis zwischen der Saaleeiszeit und den Terrassen der Ruhr 
und damit des Rheins klarstellen konnen. 

Machtige Endmoranenbildungen sind nordlich von Witten, bei Langendreerholz 
erhalten. Hier hat das Eis tiber dem damaligen Ruhrtal, das mit einer groBen Schleife 
nach N ausbog (vgl. Abb. 570) einen bis 60 m hohen Wall von Sanden mit einzelnen Kies
lagen aufgeschtittet, und damit den FluB gezwungen, sich weiter stidlich ein anderes 
Bett zu suchen. Die Sande werden in groBen Gruben abgebaut (Abb. 577). 

Weiter astlich liegen Endmoranen in Form von Blockpackungen und Kieshiigeln mit nordischem 
Material noch bei Dorstfeld, Hard e (hier durch die Forschungen von LAURENT bekannt geworden) 
sowie bei Billmerich (Abb.578) und Bausenhagen. 

AuBerhalb des Eisrandgebietes findet sich eine weitere sehr bezeichnende Endmorane 
bei Hochlarmark unweit Recklinghausen. Es handelt sich um einen tiber 1000 m langen 
schmalen Wall aus Sand und Kies mit wirrer Lagerung, der sich in sudostlicher Richtung 
erstreckt und in mehreren Gruben gut aufgeschlossen ist. 

D. Windablagerungen (LoB, SandloB und Flngsand). 
Die eiszeitlichen Flugsand- und Flugstaub-LoBablagerungen bilden ausgedehnte 

Decken oder dunne, oft unterbrochene Krusten, die mit Ausnahme der Taler fast den 
ganzen Bereich des Industriebezirkes uberkleiden und daher beinahe uberall dessen 
oberste Bodenschicht bilden. Angeweht wurden diese Massen zum weitaus groBten Teil 
wahrend der letzten Eiszeit, als in Rheinland und Westfalen ein kaltes und trockenes 
Steppenklima herrschte. 
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1. Flngsand nnd SandlOJ3. 
Den Ostrand des Rh eintales begleitet von Bonn aus nach N ein breiter Gurtel 

von Flugsanden, der sich weit ins Bergische Land hinein erstreckt. Zwischen Dussel
dorf und Duisburg reicht der Flugsand bis ans Ruhrtal abwarts Kettwig. In dunner, 
oft unterbrochener Decke uberkleidet er hier die Schiefertone des Flozleeren und die 
Tone und Feinsande des Tertiars, urn an den flachen Hangen der Taler oft zu mehreren 
Metern Machtigkeit anzuschwellen. 

Zwischen die Flugsandzone und das ausgedehnte LoBgebiet, das sich ostlich an 
sie anschlieBt, schaltet sich meist eine bis 1000 m breite Ubergangszone ein, in der 
sehr feine Sande, die ihrer KorngroBe nach eine Zwischenstellung zwischen dem Flug
sand und dem LoB staub einnehmen, uberwiegen. Ihnen eingelagert sind Schichten 

'~',," ,,\'- " ' 

" " ' " , ' , 

D sandlo .... ' 

Abb. 579. Die Verbreitung der ciszeitlichen Windablagerungcn im Nicderrheinisch-WestfiUischen Industriebezirk. 

groberen und staubfeinen Sandes. Diese "SandloBzone" ist besonders im Gebiet von 
Eggerscheidt und Hosel gut ausgebildet. 

Die Zunahme der KorngroBe nach W, sowie die Gebundenheit der Flugsandzone 
an das Rheintal lassen darauf schlieBen, daB der Flugsand wahrend der letzten Eiszeit 
aus der Rheinniederterrasse ausgeweht wurde. Von hier aus wurde er durch Westwinde 
weit nach 0 verfrachtet und auf ebenen und windgeschutzten Stellen in mehr oder weniger 
groBer Machtigkeit wieder abgelagert. 

Eine ahnliche Flugsandzone begleitet auch das Tal der Emscher zu beiden Seiten. 
Der Sand liegt hier in meist 1-3 m Machtigkeit uber Geschiebelehm oder Kreidemergel, 
wird nach S und N bald feinkorniger und geht dadurch langsam in SandloB uber, der 
sich als 500-1500 m breiter Streifen uberall zwischen das Flugsand- und das LoBgebiet 
einschaltet (Abb. 579). 

Nordlich der Emscher setzt sich der Flugsandgurtel am Ostrand des Rheintales in 
groBer Breite bis uber die Reichsgrenze hinaus nach N fort (s. Abb. 579). Trockene Sand
strecken wechseln hier ab mit nassen, vermoorten Flachen. Nicht selten sind auch ganze 
Ketten verwaschener Dunen. Dieses wenig fruchtbare Heidegebiet ist nur gering besiedelt. 
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Auch beiderseits des Lippetales sind Flugsande weit verbreitet. GroBe Flachen 
nehmen sie bei Marl, Hiils und Sinsen ein. Gegen Shin wird das Korn der Sande ganz 
allmahlich immer feiner und im Gebiet des vestischen Hohenriickens bei Buer, Hassel, 
Westerholt und Scherlebeck sind schlieBlich ausgedehnte Flachen mit einem gleichmaBig 
gekornten Feinsand (SandloB) iiberzogen. Gegen Recklinghausen hin geht der Feinsand 
in Staubsand (entkalkten LoB) iiber. Bedeutende Anhaufungen von Lippeflugsand, 
der hier auf weite Strecken zu Diinen aufgeweht ist, finden sich am WestfuB des Sand· 
gebirges der Haard. Die Senonsandhohen der Haard sind dagegen von einer meist aus 
20-30 cm starken Kruste von SandloB iiberkleidet. 

2. Lolt 
Die breite LoBzone des Industriegebietes, die sich von Miilheim iiber Essen, Bochum 

und Dortmund nach Unna und Soest weiterzieht, ist eine Fortsetzung des Giirtels mach
tigen LoBes, der von Mittelbelgien herkommend, die niederrheinische Bucht in der Gegend 
von Jiilich und Grevenbroich iiberquert und in ahnlicher Weise auch weiter ostlich den 
Siidrand des norddeutschen Flachlandes begleitet. 

N 

- --:..--:: ____ --- _ ~Ibi>f)"'_ 
Obere Kre i d e ____ ____ 

IReck' in 9t;.J!userSandm.-r<geI J _ -
Abb. 580. Schematischer Schnitt durch die Diluvialablagcrungen des vestischen Hohenriickens bei Recklinghausen. 

Die Machtigkeit des LoB wechselt meist zwischen 5 und 10 m. Unter dem milden, 
durchweg nur schwach verlehmten LoBlehm, der in groBem Umfange zur Ziegelherstellung 
benutzt wird, trifft man den frischen, graugelben, kalkhaltigen LoB gewohnlich erst in 
3- 4 m Tiefe an. 

Nach S nimmt die Lehmdecke an Machtigkeit ab und im Gebirgslande jenseits des 
Ruhrtales ist der LoBlehm nur noch fleckenweise verbreitet. 

1m nordlichen Teil seines Verbreitungsgebietes liegt der untere Teil des LoB vielfach 
bereits innerhalb des Grundwassers. Mit diesem zusammen bildet er den gefiirchteten 
FlieB, ein Material von breiartiger Beschaffenheit, das bei Tiefbauarbeiten oft Schwierig
keiten bereitet. Wenn solch wassererfiillter LoB groBere Machtigkeiten erreicht, kann 
er sogar das Niederbringen von Schachten erschweren. So hat man unlangst beim Ab
teufen des Schachtes Gneisenau IV das Gefrierverfahren angewandt, urn eine Schicht 
solchen wassererfiillten LoBes in der ungewohnlichen Starke von 17 m zu durchteufen. 

Zwischen Emscher und Lippe liegt das 12 km lange und bis 4 km breite LoBge biet 
von Recklinghausen. Der LoB ist hier nur 1-3 m machtig und geht allseitig in Sand
loB und durch diesen in Flugsand iiber. 

Ein kleines LoBgebiet, ebenfalls allseitig von Feinsand (SandloB) umschlossen, liegt 
gleich ostlich der hochsten Erhebung der Haard, des Stimmberges und erstreckt sich 
von hier bis nach Datteln. Ausgedehnter sind die LoBablagerungen am Ostabhang 
der Hohen Mark nordwestlich von Haltern bei Lochtrup, Lavesum, Holtwick und Henne
wig. AIle diese Vorkommen liegen im Windschatten der Sandberge. 

Die bisher behandelten LoBvorkommen gehoren samtlich dem jiingeren LoB an, 
der in der letzten Eiszeit abgelagert worden ist. An mehreren Stellen ist auBerdem 
"alterer LoB" erhalten geblieben, der wahrend der vorletzten Vereisung entstanden ist. 
Die Vorkommen liegen stets unter der Grundmorane bzw. der sie vertretenden Steinsohle 
mit nordischem Material. Durch KAHRS ist der altere LoB z. B. aus dem Bahneinschnitt 
von Miilheim-HeiBen und dem Ruhmbachtal bei Miilheim bekannt geworden. 
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3. Der Zusammenhang der Ablagerung von Lo6, SandlOJ3 
und Flugsand mit der Aufschiittung der Niedcrterrasse. 
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Wie aus dem Kartenbild (Abb. 579) hervorgeht, schlieBen sich die Flugsandgebiete 
eng an die FluBtii1er, speziell an deren Niederterrassenaufschiittungen an, in die sie viel
fach unmerkbar iibergehen. Da LoB und SandloB wiederum mit den Flugsanden eng 
verbunden sind, muB zwischen den gesamten Windablagerungen und der Niederterrasse 
ein genetischer Zusammenhang bestehen. 

Die Niederterrassenaufschiittungen von Rhein und Ruhr, Emscher und Lippe sind, 
wie aus der in ihnen enthaltenen Fauna und Flora hervorgeht, in einer kalten Periode, 
die der letzten (Wiirm-) Eiszeit angehort, entstanden. Aus den breiten Talern, die nur 
zur Zeit der groBten Hochfluten ganz unter Wasser gestanden haben werden, blies der 
Wind das feine Material, Sand und Staub heraus, urn es in der Nachbarschaft der Taler 
wieder abzulagern. Der grobe Sand fiel schon bald wieder zu Boden und haufte sich 
langs der Taler zu ausgedehnten Flugsanddecken an, wahrend Feinsand und Staub 
weiter verweht wurden und in groBerer Entfernung von den Talern und in groBeren 
Hohen die heutigen SandloB- und LoBdecken bildeten. 

E. Die Tierwelt und der Mensch der Eiszeit. 
In den zahlreichen und oft sehr ausgedehnten Aufschliissen beim Bau von Kanalen 

und Hafen, bei der Anlage von Industriewerken und beim Abteufen von Schachten, 
in StraBeneinschnitten, Bau-, Kies- und 
Ziegeleigruben, die innerhalb der Quartar-

Abb. 581. Schadel vom wollhaarigen Nashorn (Rhinoceros 
tichorhinus) mit aufgesetzten Horncrn. Emschertal. S.W.B. 

Jcm 

.~bb. 582. :>chadel eines Mammutbabys mit hervor· 
brechendem StoBzahn. Sandfeld Ternsche der Ge· 

markung Selm (Kr. Liidinghausen). AbguB. S.W.B. 

ablagerungen des Industriegebietes entstanden sind, hat man neben bezeichnenden 
Mollusken (s. Abb. 584) zahlreiche Reste der GroBtierwelt der Eiszeit gefunden, die 
eine Zierde der ortlichen und weit entfernten Museen bilden. Weitaus die meisten und 
besten Funde entstammen den Sanden des Emschertales, die wahrend der letzten Eis
zeit abgelagert wurden. Knochen, Schadel, StoB- und Backenzahne des M a m m u t 
(Elephas primigenius BLuMB.), des dickbepelzten eiszeitlichen Riesenelefanten, sind dort 
recht haufig zu finden (Abb .. 582/583). Ein weiterer, bemerkenswerter Vertreter der eiszeit-
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lichen Fauna unserer Gegend ist das wollhaarige Nashorn (Rhinocero8 tichorhinus) 
(Abb.581) sowie der Riesenhirsch (Megacero8 euryceros) (Abb.585). Haufig im 
Emscherdiluvium sind auch die Reste vom Wildpferd, Eiszeitwisent (Abb. 586), 

Abb.583. Schadel des Mammuts (Elephas primigenius BLUMB.). Lippe·Seitenkanal bei 
Hiinxe. Gipsabgull Dach dem Berliner Original mit erganzten Stollzahnen. S.W.B. 

A uerochs (Abb. 587) 
und anderen Tieren, 
die damals die weiten 
Steppengebiete unserer 
Heimat bevolkerten. 
Selbst Reste des Ren
tiers (Abb. 588) und 
des Moschusochsen 
(Abb. 589), beides Cha
raktertiere der ark
tischen Kaltesteppen 
(Tundren) der Gegen
wart, hat man im Em
schertal und an anderen 
Stellen bergen konnen. 
Funde dieser Art spre
chen dafiir, daB das 
Klima wenigstens zu 

gewissen Zeiten ahnlich ungunstig gewesen ist wie heute 
N ordsibirien. 

etwa in Lappland oder 

Reste anderer Tierformen enthalten die Hohlen des Sauerlandes. In groBer Haufig
keit findet man hier namentlich Knochen des riesigen eiszeitlichen Hohlenbaren 

SmmJ 

a b 
c 

m~J 
d s 

9 h 

Abb. 584. Mollusken aus dem Diluvium des Rnhrbezirkes. Obere Reihe: 
Fossilien aus dem Loll. Mittlere Reihe: Fossilien aus Ablagerungen aus· 
trocknender Gewasser. Untere Reihe: Fossilien aus Flullablagerungen. 
a: Succinea antiqua COLBEAU, b: Vertigo parcedentata SANDB., c: Columella 
columella v. MARTENS, d: Galba truncatula MtrLLER, e: Paraspira leucostoma 

MILLET, f: Gyraulus gredleri GREDLER, g: Nerilina fluviatilis LINNE, 
h: Pisidium amnicum MtrLLER. Zusammengestcllt aus: GEYER 1927. 

Nach STEUSLOFF. 

(Abb. 590), daneben auch Reste der 
Hohlenhyane und des Hohlenlowen. 

Skelettreste des eiszei tlichen 
Menschen hat man im Industrie
gebiet bisher noch nicht angetroffen, 
wenn man von dem schon etwas 
auBerhalb liegenden Funde des Ne
andertalers (Abb. 591) absehen will. 
Dagegen sind Stein- und Knochen
werkzeuge; die von ihm herruhren, 
an einzelnen Stellen aufgefunden 
worden. Der i1lteste bisher bekannte 
Zeuge menschlichen Lebens ist ein 
sog. Klingenschaber aus Feuerstein, 
der von KAHRS in der unteren Mittel
terrasse der Emschervon VOGELHEIM 

bei Altenessen entdeckt wurde. Er 
wird dem sog. Acheuleen der fran
zosischen Einteilung der prahisto
rischen Kulturen zugerechnet, die 
etwa unserer "Hundisburger Kul
tur" entspricht. Erheblich junger 

. . sind die Werkzeugfunde, die man 
beim Bau des Rhein-Hernekanals in den Talsanden der Emscher in der Nahe 
von Herne machen konnte. In den Knochenkiesen an der Basis der Nieder
terrassenablagerungen fand sich hier, 13 m unter der Oberflache, eine Reihe von 
Faustkeilen aus Feuerstein, wie sie der Jager und Sammler der Neandertalrasse 
wohl als eine Art Universalinstrument zum Zerlegen des erlegten Wildes, zur Be
arbeitung von Holz und Knochen und anderen Zwecken benutzt haben wird. Man 
rechnet die Herner Funde zum Mousterien. Sie fallen in das erste Stadium der letzten 
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Eiszeit. Das gleiche Alter 
haben die Faustkeile, Schaber 
und Kratzer vom Sandfeld 
Ternsche bei Selm (ERNST 
1935, HOFFMANN 1935), die 
den Knochenkiesen der S t e -
ver entstammen. Ais etwas 
junger (Aurignacien, Willen
dorfer Stufe) betrachtet man 
die schone Speerspitze aus 
Mammutelfenbein, die 1925 
beim Bau des Lippeseiten
kanals in den Niederterrassen
sanden der Lippe unweit 
Datteln aufgefunden wor
den ist. Sie lag in der Nahe 
eines Riesenhirschschadels 
(Abb. 585) und zahlreicher, 
offenbar von Menschenhand 
aufgeschlagener Mammutkno
chen. Auch hier handelt es 
sich ebenso wie bei Herne 
urn eine Station umherstrei
fender Jager, die den Tierher
den der eiszeitlichen Steppe 
nachstellten. 

Weit haufiger sind Stein
werkzeuge des Eiszeitmen
schen in den Kalkstein
hohlen des nordlichen Rhei
nischen Schiefergebirges (Ne
andertal bei Dusseldorf, Iser
lohn, Honnetal), von wo sie 

Abb. 585. Schiidelechtes Geweih des Riesen
hirsches (Megaceros euryceros) . \Vannc. 

AbguB. S.W.B. 
Abb. 586. Schadel des Eiszeitwisents (Bison 
pri8mtS BOJ.). Diluvium des Emschertale,. 

S.W.B. 

fScm 
1-----1 

Abb.585. 

Abb.586. 

Abb. 587. Schadel des Anerochscn (Bos primigenius). Diluvium des Emschertalcs. S.W.B. 

Kukuk, Geologie. 
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in letzter Zeit besonders durch die Ausgrabungen von ANDREE bekannt geworden sind 
(s. Abb.592). Hier haben die Eiszeitmenschen, vor der Kalte einigermaBen geschutzt, 
sich offenbar langere Zeit hindurch aufgehalten. 

Die geschliffenen Steinwerkzeuge der jungeren Steinzeit (Abb. 593), die ganz in 
die Nacheiszeit fallt und bis etwa 2000 v. Chr. reichen soll, finden sich dagegen auch im 
Industriegebiet durchaus nicht allzu selten. Sie liegen im Gegensatz zu denen der alteren 

Abb.588. Geweihstange des Rentieres (Rangi/er tarandus LIN.). Diluvium des Emschertales. S.W.B. 

Abb.589. Schadel des Moschusochsen (Ovibos mosch. wardi LYD.). Seitenansicht. Diluvium des Emschertales. 
Zechc Wilhelmine Victoria II/III. S.W.B. 

Steinzeit fast stets an der heutigen Oberflache. Zu jener Zeit herrschten schon ahnliche 
Klimaverhaltnisse wie heute. Die trockene eiszeitliche Kaltesteppe hatte weiten Waldern 
und Sumpfen weichen mussen. Die Menschen waren mehr und mehr seBhaft geworden, 
besaBen schon feste Hauser und widmeten sich neben der Jagd vor allem dem Ackerbau 
und der Viehzucht. Reste jungsteinzeitlicher Siedlungen hat man neuerdings an mehreren 
Stellen vorgefunden (z. B. bei Haltern, Waltrop und Herne). Aus der nachfolgenden 
Bronzezei t kennt man Urnenfriedhofe. Zur Besiedlung eigneten sich besonders trockene 
waldarme Sandstrecken, auf denen sich denn auch in unserem Gebiet die meisten Spuren 
des vorgeschichtlichen Menschen haben nachweisen lassen. Die vorgeschichtliche Eisen
zeit, aus der wenig Funde bekannt geworden sind, leitet uber zur geschichtlichen Ver
gangenheit (s. Abb. 743). Noch zu Casars Zeiten wird die Besiedlung unseres Gebietes 
gering gewesen sein; Waid und Sumpf hatten die Vorherrschaft. Erst der Zahigkeit 
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Abb.590. Skelett des Hohlenbiiren (Ursus spelaeus BLUME.). Honnetal. 

Abb.591. Schadelkalottc des Neandcrtalers (l'alaeoanthropus neandertalens;.). Abgn~. ~.W.B. 

Abb.592. Faustkeil aUs dem Neandertal. AbguB. 
S.W.B. 

Abb. 593. Steinbeil, gcschliffen und poliert. lIvese bei 
Minden. S.W.B. 

der westfiilischen Rasse ist es gelungen, den gro13enteils recht unwirtlichen Boden unserer 
Heimat in eine bliihende Kulturlandschaft umzuwandeln, die im vergangenen Jahrhundert 
durch Bergbau und Industrie ihr letztes Geprage erhalten hat. 
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XVI. Abschnitt. 

Die geologischen Verhaltnisse der linken Rheinseite. 
Wenn auch das an die rechte Rheinseite sich unmittelbar anschlieBende links

rheinische Gebiet schon in groBen Ziigen in den Darstellungen der rechten Rheinseite 
mitberiicksichtigt worden ist, so diirfte es doch nicht iiberfliissig erscheinen, die geolo
gischen Verhaltnisse dieses Teiles des weiteren Ruhrbezirkes noch einmal zusammen
fassend fiir sich zu behandeln. Zweifellos gebiihrt diesem Gebiet, obgleich es als unmittel
bare Fortsetzung des rechtsrheinischen Bezirkes anzusprechen ist, in mancher Beziehung 
eine Sonderstellung. 

1m Hinblick auf die Raumbegrenzung der vorliegenden Arbeit sollen die we iter westlich gelegenen <kbiete 
des Peelhorstes und der Aachener Becken in diese Untersuchung nicht mehr einbezogen werden. 

Der der flachen niederrheinischen Tiefebene angehorende linksrheinische Bezirk 
liegt groBtenteils in den Stromgebieten des Rheins und der Maas bzw. der Niers. Eine 
Reihe inselartiger Erhebungen, die stellenweise bis zu 100 m und mehr iiber NN auf
steigen, bilden hier die Wasserscheide zwischen Rhein und Maas. In ihnen handelt es 
sich um altere Rheinterrassen sowie um Reste von Staumoranen (vgl. BREDDIN, Abb. 570). 

1m <kgensatz zum eigentlichen Ruhrkohlenbezirk, der seit Erscheinen des Sammelwerkes (1903) eine 
Zusammenfassung nicht mehr erfahren hat, ist die linke Rheinseite noch im Jahre 1910 <kgenstand einer 
eingehenden Bearbeitung (WUNSTORF-FLIEGEL: Geologie des Niederrheinischen Tieflandes) gewesen. Seit 
dieser Zeit sind sowohl den rein tektonischen als auch stratigraphischen Sonderfragen weitere Untersuchungen 
gewidmet worden (s. u. a. FLIEGEL 1922, WUNSTORF 1922/33). Hiervon abgesehen, liegen auch noch vorwiegend 
das linksrheinische Bergbaugebiet betreffende Einzelarbeiten vor (s. u. a. JANUS 1912/26 und ZIMMERMANN II 
1924/26). Auch einige der unveroffentlichten Examensarbeiten (Montanarchiv der PreuB. <kol. Landesanstalt) 
haben sich mit besonderen Fragen des Gebietes beschiiftigt und wertvolles Material zur Kliirung der Ver
hiiltnisse beigetragen (s. die Arbeiten von SIEDENBERG, BRENNER u. a.). Als letzter Ausdruck unserer 
Erkenntnis ist die im Jahre 1925 erschienene Abhandlung von ZIMMERMANN II ,;Uber das Karbon am Nieder
rhein" anzusehen, die sich mit einer Kliirung der wesentlichsten Erscheinungen dieses <kbietes befaBt hat 
und daher auch fiir die nachstehende Darstellung in manchen Einzelheiten mitherangezogen werden konnte. 

Seit Erscheinen der erwiihnten Abhandlungen haben die linksrheinischen Gruben (RheinpreuBen, Wilhel
mine Mevissen und Diergardt, Friedrich Heinrich und Norddeutschland, Niederrheinische Bergwerksgesell
schaft sowie die Deutschen Solvay-Werke) weitere Aufschliisse geliefert, die es ermoglichten, das <ksamtbild 
der Stratigraphie und Tektonik des Karbons sowie seiner Deckgebirgsschichten auf der linken Rheinseite 
in seinen wichtigsten Ziigen zu erfassen und in vielen Einzelheiten zu ergiinzen (s. Tafel VI). 

A. Die Ansbildnng des Deckgebirges. 
Gleichwie rechts des Rheins nimmt auf der linken Rheinseite die Machtigkeit des 

diskordant iiber dem gefalteten Karbon abgelagerten Deckgebirges in der SN-Richtung 
ziemlich regelmaBig zu, und zwar von etwa 60 m im S auf rd. 1200 m im N. Dabei senkt 
sich die Oberflache des Steinkohlengebirges im ganzen etwas schwacher nach N ein als 
rechts des Rheins ostlich von Kettwig. AuBerdem ist die Rumpfflache im einzelnen 
ungleichmaBiger ausgebildet als rechts des Rheins. Fast durchweg haben die links
rheinisch auftretenden Verwerfungen - mit stellenweise sehr starken Verwerfungsaus
maBen - durch posthume Bewegungen der Schollen langs der Spriinge auch die ein
geebnete Oberflache stark beeinfluBt, so daB diese heute aus langen, schmalen, treppen
stufenartig gegeneinander versenkten Streifen besteht (s. Profil A-B, Abb.594). Ihr 
wirkliches Relief kann daher in einem reinen Isohypsenbild, wie es ZIMMERMANN II (1925) 
gebracht hat, nicht vollstandig zum Ausdruck kommen. 

1m Gegensatz zum eigentlichen Ruhrrevier nehmen auf der linken Seite am Aufbau 
des Deckgebirges fast ausschlieBlich Zechstein und Buntsandstein, Tertiar und 
Diluvium bzw. Alluvium teil. Mit anderen Worten: Links des Rheins ist die sonst 
so verbreitete Kreide kaum noch vertreten. Ihre Rolle wird yom Tertiar iibernommen 
(s. Abb. 594). 

Wie Profil A-B (s. Abb. 594) in Verbindung mit der grundriBlichen Darstellung der 
Abb. 595 erkennen laBt, ist die Verbreitung der groBtenteils - aber nicht durchweg -
zusammen vorkommenden Ablagerungen von Zechstein und Buntsandstein eng mit 
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der Allgemeintektonik des Niederrheingebietes, und zwar insbesondere mit seinen 
Spriingen, verkniipft. Auf Grund der zahlreichen hier niedergebrachten Bohrungen, 
der Schachtaufschliisse und der markscheiderischen Projektionen lassen sich nach meiner 

A B 
Orsoy 0 W Rhein WaI5.1~ 

!Q:.:: . ' .... ' ...... ".: :."::: : .... .":c.:::,:' .. ::: ::;.:: :0 

Karbon 
~.© 

Kreide 

-

-500 

Walsumer-1OOO 

Staffel 
P.KukuK,t936 

1:':::":'::.:':'·.'..:.':::·:::1 
TerWir 

Abb. 594. ProfiI A - B der Abb. 595 durch das Deckgebirge links des Rheins. 

Ansicht in der Richtung von W nach 0 folgende tektonische Elemente erkennen: die 
Camper Perm-Trias-Staffel, der Lintforter Perm-Trias-Graben, der Rossen
rayer Perm-Trias-Horst, die Repelner Perm-Trias- Staffel, der Xantener 

11II111 
Xanten 

111111111111 111111111111 
Perm Perm u. Trias 

II I I I 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lokm 

Abb. 595. Die Verbreitung vou Perm und Trias links des Rheins. 

Perm-Trias- Gra ben, die Rheinberger Perm-Trias- Staffel und die Walsumer 
Staffel. 

Da die allgemeine lithologisch-stratigraphische Ausbildung von Perm und Trias schon bei der Darstellung 
dieser Formationen in den vorhergehenden Abschnitten der rechten Rheinseite mitbehandelt ist, eriibrigt 
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es sich, hier nochmal im einzelnen darauf einzugehen. Zur Unterrichtung im besonderen sei auf die Profile der 
Schachte Pattberg I und Borth I verwiesen (s. Abb.596 u. 443). 

Andere Formationen, wie z. B. Muschelkalk, Keuper, Jura und Kreide, sind 
auf nur stellenweise vorhandene, in Grabengebieten versenkte Schollen in geringer 
Machtigkeit beschrankt. 

So tritt Lias u. a. in den Bohrungen bei Enschenhof (6 km 
Bislich auf (LANDGRABER 1913, BRENNER 1922, KOERT 1923). 

siidlich Xanten), bei Geest und 

Kreide hat man nur an drei Stellen, und zwar 
im NW, im W und im NO des linksrheinischen I .~ 

-~ Bezirkes beobachtet. 

1m NW ist die Kreide als EinbruchECholle von WUNSTORF 
in der Nahe von Goch (siidlich Kleve), und zwar mit allen 
Stufen vom Cenoman aufwarts, in einer Machtigkeit von 
rd. 230 m nachgewiesen worden. 1m W kennt man sie durch 
WUNSTORF und FLIEGEL (1910) in den Bohrungen bei Wan
kum, Geldern, Veert, Twisteden und Kapellen (aile 
rings um Geldern). Auch in der Bohrung Geest (westlich 
Wesel) soIl Kreide erbohrt worden sein. Ferner hat sie LAND
GRABER (1913) im NO in Schacht II der Anlage Wallach 
bei rd. 260 m Teufe in einer Machtigkeit von rd. 23 m fest
gestellt. 

Hier setzt die die Schichten des Buntsandsteins trans
gredierend iiberlagernde Kreide mit einem griinsandigen 
Transgressionskonglomerat und vereinzelten Gerollen ein, die 
unter anderem aus Quarz, Buntsandstein- und Kalkstein 
bestehen. Es folgen graugriine tonige Sande und sandige 
dunkle Tone mit Versteinerungen, die fiir "Gault" sprechen. 

Eine groBe Bedeutung kommt dem Tertiar zu. 
Seine stellenweise sehr machtigen Schichten be
stehen, wie auch rechts des Rheins, aus Ablage
rungen des Oligozans und Miozans (WUNSTORF 
und FLIEGEL 1910). Die gr6Bte Machtigkeit des 
Tertiars liegt weiter westlich im Roertalgraben, 
wo es bis zu 1000 m miBt, wahrend es bei Geldern 
nur rd. 420 m betragt. 

Zu unterst sind die bis zu 100 m starken unter- (?) und 
mi tteloligozanen Schichten entwickelt, die wegen der 
machtigen Septarientone des oberen Teiles einen guten Ab
schluB gegeniiber dem Grundwasser der hoheren Schichten 
gewahren. Vertreten sind ferner die an Versteinerungen 
reichen, marinen, glaukonitischen Sande des Oberoligozans, 
die in der Form feinkorniger Schwimmsande dem Schacht
abteufen auf der linken Rheinseite besondere Schwierigkeiten 
bereitet haben. Sie werden stellenweise, und zwar im N, von 
schwarzgrauen, tonigen Glimmersanden iiberlagert, die dem 
Mi ttelmiozan angehoren sollen. 

1m Gegensatz zu den iilteren Deckgebirgsformationen 
falIt die Unterkante des 1'ertiars mit nur 0,50 nach N ein. 
Trotzdem wachst die Machtigkeit des Tertiars von rd. 60 m 
im S auf rd. 600 m im N an (s. auch Profil A-B). 

Abb. 596. Profil durch den Zechstein und Bunt
sandstein des Schachtes Pattberg I. U mgez. nach 

Grubenrissen. 

Uber dem Tertiar liegen die hauptsachlich aus Kiesen und Sanden bestehenden 
Schichten des Diluviums, die im Abschnitt Diluvium eingehend behandelt sind. 

Die Machtigkeitsverhaltnisse der verschiedenen Deckgebirgsformationen gehen im 
iibrigen aus dem Langs- und Querprofil (s. Abb. 594 u. 598) hervor. 

Wie liegen nun die tektonischen Verhaltnisse der Deckgebirgsschichten? Eine 
Faltung des Deckgebirges im Sinne der rechtsrheinisch schwach gefalteten Kreide hat 
bis jetzt noch nicht festgestellt werden k6nnen. Dagegen sind seine Ablagerungen sowohl 
von den NW-SO verlaufenden St6rungen (s. Ubersichtskarte Abb. 599), aber auch von 
W - 0-Verwerfungen mehr oder weniger stark beeinfluBt worden. Hierbei ist das AusmaB 
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des Verwurfes innerhalb der einzelnen Formationen in der Richtung vom Liegenden zum 
Hangenden immer geringer geworden. Auf Einzelheiten kann hier aus Mangel an Raum 
nicht naher eingegangen werden. Von Bedeutung ist noch die Feststellung, daB sich im 
linken Niederrheingebiet, wie auch weiter westlich im Aachener Bezirk, auch he ute noch 
immer wieder posthume Schollenbewegungen (Erdbeben) langs der alten Storungen des 
Steinkohlengebirges geltend machen, die, auBerhalb jeder bergbaulichen Einwirkungen 
liegend, nur auf tektonische Ursachen zuruckzufuhren sind (s. BARTLING 1932). 

Berg ba uliches. Da die Schachte in erster Linie die aus durchweg lockeren Schichten bestehenden 
Ablagerungen des Tertiars durchsinken miissen, ist das Deckgebirge naturgemaB fiir das Schachtabteufen 
ungiinstig und erfordert fast ausschlieBlich das Gefrierverfahren. Einen weiteren unerfreulichen Umstand im 
linksrheinischen Gebiete stellen die Vorflutstorungen infolge Bodensenkungen durch Bergbaubetrieb dar, 
welche bei der geringen H6henlage des gesamten Gelandes iiber dem Rheinwasserspiegel sich sehr unangenehm 
bemerkbar machen. Zur Begegnung dieser Schaden hat man seit 1910 einen Entwasserungsplan fiir das gesamte 
linksniederrheinische Industriegebiet aufgestellt, an dessen Entwurf in bergbaulicher Beziehung besonders 
JANUS beteiligt ist. Dieser Plan verfolgt den Zweck, das gesamte Gebiet zur Maas hin zu entwassern. Nach 
Durchfiihrung dieses Projektes erscheint der wirtschaftliche Abbau der anstehenden Kohle innerhalb des 
ganzen Gebietes gesichert. Inzwischen ist die Ausfiihrung des Planes in Angriff genommen worden. 

B. Das flozfiihrende Steinkohlengebirge. 
Bekanntlich tritt das Steinkohlengebirge auf der linken Rheinseite - durch Deck

gebirgsschichten verhullt - an keinem Punkte zutage. Seine durch Tiefbohrungen und 
Schachtaufschlusse nachgewiesene Verbreitung geht aus Tafel IV hervor. Sie zeigt 
zunachst, daB das sudliche Ausgehende des Karbons ungefahr von Duisburg aus weiter 
nach W zwischen Krefeld und Grefrath verlauft, um dann, in die Nordrichtung umbiegend, 
uber Straelen auf das Schollengebiet von Erkelenz zuzulaufen. Die Grenze des floz
fuhrenden Karbons gegen das Flozleere kann nur ungefahr angegeben werden, da, 
wie erwahnt, Oberflachenaufschlusse nicht vorhanden sind und die Verbreitung des 
Karbons unter der Einwirkung der vielen Querverwerfungen nicht scharf zu erfassen ist. 
Davon abgesehen, erschwert auch die etwas andere Entwicklung der tieferen Schichten 
des Karbons eine genaue Abgrenzung der flozfuhrenden Schichten gegen das Flozleere 
im S. Das nach Nimmer tiefer einsinkende Karbon ist ganz naturgemaB im N durch 
Bohrungen erst in groBer Tiefe angetroffen worden, so bei Xanten in rd. 1100 m 
(s. Abb. 599), bei Calcar in 1000 m und bei Wemp in rd. 900 m Tiefe. Diese Punkte be
deuten naturlich noch keineswegs die nordlichste Grenze der Karbonverbreitung uberhaupt. 

1. Znsammensetznng l Gliederung nnd Ansbildnng 
des f1ijzfiihrenden Karbons links des Rbeins. 

Das zum ersten Male durch eine im Jahre 1854 von FRANZ HANIEL bei Homberg 
niedergebrachte Bohrung nachgewiesene Karbon ist im Laufe der letzten Jahrzehnte 
durch Bergbau und Bohrungen weiter erschlossen worden. Heute lassen sich die Schichten 
der Magerkohlen- (Namur), ferner EBkohlen-, Fettkohlen-, Gaskohlen- und 
unteren Gasflammkohlenschichten (Westfal) an ihren kennzeichnenden Haupt
merkmalen einwandfrei erkennen. Dagegen sind die hoheren Horizonte des Westfals 
(Gasflamm- und Flammkohlenschichten) auch durch Bohrungen noch nicht bekannt 
geworden. Hinsichtlich der Zusammensetzung und stratigraphischen Ausbildung des 
nachgewiesenen Karbons sei auf das von JANUS (1926) zuerst aufgestellte und nach 
neueren Erkenntnissen von mir abgeanderte Normalprofil hingewiesen (s. Abb. 597). 
Verglichen mit dem rechtsrheinischen Karbon, besitzt das linksrheinische Steinkohlen
gebirge, soweit es aufgeschlossen ist, fast die gleiche Schichtenmachtigkeit. Das betrifft 
die Schichten von Floz Sengsbank bis zum hochsten nachgewiesenen Floz in einer Gesamt
machtigkeit von rd. 2190 m, wenngleich die Gesamtzahl der Floze, und zwar sowohl 
der unbedingt wie bedingt bauwurdigen, nicht unerheblich geringer ist. Bemerkenswert 
ist die Neigung der Floze, sich zu spalten, um dann als dunne Riffel weiter zu verlaufen. 

Wie der vorliegende Schichtenschnitt ausweist, besitzen die Gaskohlen- und untersten Gasflamm
kohlenschichten, soweit sie erschlossen sind, mit rd. 510 m etwa die gleiche Machtigkeit wie rechts des 
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Rheins. Die Fettkohlenschichten (bis Fl6z 
PlaBhofsbank) erreichen etwa 620-650 m. Die 
EBkohlenschichten (von F16z PlaBhofsbank 
bis F16z Sarnsbank) scheinen mit rd. 640 m (?) 
etwas machtiger als im Ruhrrevier (rd. 610 m 
auf Zeche Aistaden) zu sein; wenigstens betragt 
der Abstand von F16z PlaBhofsbank bis F16z 
Mausegatt in der Bohrung Humboldt 1 rd. 500 m, 
wozu noch etwa 140 m bis Sarnsbank kommen 
wiirden. Die Machtigkeit der Magerkohlen
schichten (von F16z Sarnsbank bis F16z Sengs
bank) kann nur geschatzt werden, da vollstan
dige Aufschliisse nicht vorhanden sind. Sie 
mag etwa 450 m betragen. 

Dber die Kohlenfiihrung der oben be
handelten Kohlengruppen laBt sich auf Grund 
der mir durch die in Frage kommenden Zechen 
zur Verfiigung gestellten Normalprofile folgen
des sagen: 

Die Magerkohlenschichten (s. Abb. 597) 
sind nur durch Bohrungen aufgeschlossen wor
den. Sie scheinen sehr arm an Fl6zen zu sein. 
Es handelt sich wohl urn die gleiche Ver
armung, wie sie auch aus den Bohrungen des 
niederlandischen Peelgebietes und im Erkelenz
Aachener Gebiet bekannt geworden ist. Auch 
der Gasgehalt der Fl6zkohle ist geringer als der 
der gleichaltrigen F16ze rechts des Rheins und 
ist auf 9 bis 5 % gesunken. 

Besser ausgebildet sind die EBkohlen
schichten (s. Abb.597), die aber auch eine 
Verarmung von 0 nach W aufzuweisen scheinen. 
So durchsank eine Bohrung bei Geldern "EB
kohlenfl6ze" bis zum Finefraukonglomerat, traf 
aber tiefere Fl6ze nicht mehr an. Weiter siidlich 
bei Leeg Poelyck wurde etwa unterhalb dieses 
F16zes von rd. 307 m bis 631 m eine rd. 320 m 
machtige Schichtenfolge durchbohrt, ohne daB 
bauwiirdige F16ze erschlossen worden waren. 
Daraus geht das Aufsteigen des F16zleeren (s. 
Abschnitt III) klar hervor. Noch wciter west
lich, im Peelgebiet, laBt sich die Vertaubung 
stellenweise noch bis in die Girondellefl6ze 
verfolgen. 

Wie rechts des Rheins ist auch hier die 
kennzeichnende konglomeratische Sandsteinbank 
im Liegenden des Fl6zes Finefrau in allen in 
Betracht kommenden Profilen gut entwickelt. 
Mit ihrer Hilfe laBt sich eine natiirliche Teilung 
der EBkohlenschichten in drei bergbaulich wich
tige Gruppen durchfiihren. 

Die untereAbteilung der EBkohlen (Fl6ze 
unterhalb des F16zes Finefrau) ist nur teilweise, 
und zwar auf Schacht RheinpreuBen III, auf 
den Zechen Wilhelmine Mevissen und Diergardt 
und in den Bohrungen Humboldt angetroffen 
worden. 1m siidlichen Quer-schlag dieser letzten 
Zeche hat man die Fl6ze des Sarnsbank
Horizonts durch6rtert. Dber deren Bauwiirdig
keit kann jedoch noch nichts gesagt werden. 
In der Bohrung Atrop ist gleichfalls noch Fl6z 
Sarnsbank (mit 8% Gas) gefaBt worden. Jeden
falls steIIen die Fl6ze iiber F16z Mausegatt bis 
zum Finefraukonglomerat den wichtigsten Teil 
der EBkohlenablagerung dar. Er schlieBt bei einer 
Gesamtmachtigkeit von rd. 140-160 m etwa 
5-6 ± bauwiirdige Fl6ze (mit bis 4 m Kohle) 
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Abb. 597. Normalschichtenschnitt durchdas Steinkohlengeblrge links 
des Rheins. 
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ein, d. i. die Kreftenscheergruppe (F16z 1,2 und 3) mit 2 bauwurdigen F16zen (mit bis zu 2,00 m Kohle), 
die Geitlinggruppe mit 2 ± bauwurdigen Fl6zen (mit bis I,10m Kohle) und stellenweise Fl6z Mentor 
(mit bis 0,70 m Kohle). Letzteres liegt auf Wilhelmine Mevissen und Diergardt unmittelbar unter dem Fine
frau-Konglomerat. Die mittlere Abteilung hat das Fliiz Finefrau auf Zeche RheinpreuBen mit bis 1 m 
Machtigkeit (unmittelbar uber dem Konglomerat) und auf Zeche Wilhelmine Mevissen bzw. Diergardt mit 
rd. 0,80-0,90 m aufgeschlossen. Daruber liegt das wohl durchweg unbauwurdige F16z Finefrau-N e ben bank. 
Weiter im Hangenden folgt die fl6zreiche Girondelle-Gruppe mit 4-6 nur teilweise bauwurdigen F16zen 
(mit bis insgesamt 3 m Kohle). Stellenweise, wie auf Zeche Diergardt, liegen Fl6z Girondelle 4 und 5 zusammen 
und bilden ein bis 3 m machtiges F16z. In der 0 beren Abteilung kennt man nur noch die meist aus mehreren 
unbauwurdigen F16zen bestehende PlaBhofsbankgruppe. Auf Zeche Diergardt II ist dieses F16z 0,40 
bis 0,60 m machtig. In der Tiefbohrung Eyll-Kamp 2 (im Felde der Zeche Friedrich Heinrich) wurde Fl6z 
PlaBhofsbank mit rd. 0,75 m (bei 19,9% Gas) durchsunken. Uber seine Bauwurdigkeit laBt sich kein Urteil 
abgeben. 

1m Gegensatz zu den Mager- und EBkohlenschichten ist die Fettkohlengruppe durch Grubenbetrieb 
in ihrer ganzen Machtigkeit aufgeschlossen worden (s. Abb. 597). Sie entspricht mit rd. 640 m etwa derjenigen 
im O. Auch der F16zreichtum, und zwar besonders im oberen Teil, ist etwa der gleiche. Dagegen sind in der 
untersten Zone zwischen den Fl6zen Sonnenschein und PlaBhofsbank (wie auf Zeche Diergardt II) nur ganz 
dunne Schmitzen (Fl6ze Sch6ttelchen 1 und 2) entwickelt. Gegenuber der ziemlich gleichmaBigen Ver
teilung der Fettkohlenfl6ze oberhalb von F16z Sonnenschein rechts des Rheins laBt sich im sudlichen Teile 
der linken Rheinseite eine Verarmung des sehr sandsteinreichen Teiles von F16z Sonnenschein bis Fliiz 
Prasident mit insgesamt rd. 150 m und 4-5 bauwurdigen F16zen feststellen, deren Machtigkeit gegenuber 
der im Ruhrrevier geringer ist. Dabei geht das sonst meist machtige und bauwurdige Fliiz Sonnenschein von 
0,55-0,70 m (Zeche Diergardt II) auf 0,65 m (Zeche RheinpreuBen I/II) bzw. 0,48 m (RheinpreuBen III) 
und 0,30 m Kohle (Zeche Friedrich Heinrich) herunter. Hier wird es dann durchweg unbauwurdig. Auch 
der Gasgehalt dieses F16zes sinkt von etwa 21 % (Friedrich Heinrich) auf 17,5% (Zeche RheinpreuBen I/II). 

Die hiihere Abteilung der Fettkohle, die wichtigste des linken Niederrheins, beherbergt bei rd. 360 m 
Schichtenmachtigkeit (von Fl6z Prasiden t bis Fl6z Ka tharina einschlieBlich) rd. 12-16 bauwiirdige 
Fl6ze mit etwa 13,0 m Kohle. 

Nach W verschlechtert sich das Verhaltnis um ein Geringes, da hier etwa 12 bauwurdige F16ze mit etwa 
10-12 m Kohle vorhanden sind. Dabei steigt der Gasgehalt der Einzelfl6ze vom Rhein aus nach W und 
~W im allgemeinen an. So besitzt Fl6z Katharina auf Zeche RheinpreuBen Schacht IIII rd. 29% Gas, auf 
Zeche Friedrich Heinrich rd. 30%, in der Bohrung 2 rd. 32,9% und in der Bohrung Rossenray 6 rd. 33,5%. 

Die nur durch Bohrungen aufgeschlossene Gaskohlengruppe laBt wie im Ruhrbezirk eine obere fl6z
reiche Zone mit einer Reihe ± bauwurdiger F16ze (Fl6ze der Zollvereiner Gruppe) und eine untere fl6zarme 
Zone (mit den F16zen Laura-Victoria) erkennen. Da die F16ze dieser Zonen aber noch nicht gebaut worden 
sind, kann man noch keine genauen Angaben uber ihre Ausbildung machen. Die F16ze Laura und Victoria 
scheinen wie auch rechts des Rheins stellenweise bauwurdig zu sein. Dagegen sind die Zollvereiner F16ze 
(mit Ausnahme des F16zes Zollverein 1) im allgemeinen weit weniger gut entwickelt. Der Gasgehalt der F16ze 
bewegt sich innerhalb der F16zfolge von Fl6z Katharina bis Fl6z Bismarck zwischen 28 und 38% (Bohrung 
Driessen). 

Auch die Gasflammkohlenschichten gestatten noch keine schlussige Beurteilung. Sie sind erst 
bis etwa in H6he des Leitfl6zes Bismarck genugend aufgeschlossen (Bohrung Driessen). Hier scheint eine 
ganze Reihe bauwurdiger F16ze zur Ausbildung gelangt zu sein. Die Durftigkeit der nachgewiesenen Leit
schichten erlaubt jedoch noch keine Parallelisierung mit den gleichaltrigen rechtsrheinischen Fl6zen. 

2. Die besonderen stratigraphischen l\'Ierkmale 
des linksrheinischen Karbons. 

Wie im Karbon der rechten Rheinseite bilden auch hier vornehmlich marine 
Horizonte, SiiBwasserschichten, Pflanzenhorizonte sowie bestimmte petro
gra phische Ausbildungserscheinungen der Gesteine die Leitmerkmale, und zwar sind 
aHem Anscheine nach fast aIle rechts des Rheins bekannten Merkschichten auch auf der 
linken Seite vertreten. 

Marine Horizonte scheinen im Niederrheingebiet allerdings verhaltnismaBig selten zu sein, schon 
aus dem Grunde, weil der an marinen Resten reiche tiefere Teil der Magerkohlenschichten noch nicht erschlossen 
ist. Der bis jetzt aufgefundene tiefste (alteste) Meereshorizont ist die marine Schicht uber Fl6z Sarnsbank 
auf der Zeche Diergardt. Bekannt ist auch die weitverbreitete Schicht uber Fliiz Finefrau Nebenbank mit 
Pterinopecten papyraceus u. a. sowie mit goniatitenfuhrenden Konkretionen im Hangenden und Dolomit
knollen (Torfdolomiten) in der Oberbank des Fliizes. 

Nach JONGMANS ist auch in der Bohrung Winkelshof (angeblich in der unteren Fettkohle) ein mariner 
Horizont erkannt worden, der Eisensteinkonkretionen und Goniatitenreste fuhren solI. Die genaue strati
graphische Lage dieser Schicht steht jedoch noch nicht fest. 

Die nachste und damit h6chste bekannte Meeresschicht ist der rechts des Rheins so haufig aufgeschlossene 
marine Horizont uber F16z Katharina. Wenn er auch noch in keinem GrubenaufschluB links des Rheins be
obachtet werden konnte, hat ihn BARTLING mit Sicherheit in der Bohrung Millingen 4 in Form eines 10 cm 
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maehtigen schwarzen Schiefertons (mit Pterinopeden papyraceus und Nautilus vanderbeckei) festgestellt. 
Auch auf der Zeche RheinpreuBen ist dieser Horizont noch nicht nachgewiesen worden, obwohl das FlOz 
Katharina hier auf anderem Wege identifiziert werden konnte (ZIMMERMANN II, 1925). Auf dieser Zeche zeigt 
zwar das als FlOz Katharina anzusprechende FlOz H den bekannten, milden und tiefschwarzen, bituminosen 
Katharinaschiefer, aber keine Fossilien. Noeh hohere marine Horizonte, wie der "Lingulahorizont" und die 
so kennzeichnende "Agirschicht", sind in keinem FaIle angetroffen worden, was bei der geringen Kenntnis 
dieser Schichten weiter nicht verwunderlich ist. 

SiiBwasserhorizonte scheinen in der Fettkohle ebenso haufig wie rechts des Rheins zu sein, wie 
unter anderem die eingehenden Untersuchungen der Aufschliisse auf Zeche Friedrich Heinrich durch CONRADY 
(1936) bewiesen haben (vgl. Abb.597). Abweichende Angaben sind darauf zuriickzufiihren, daB die Schichten 
noch nicht systematisch durchforscht sind. In den EBkohlenschichten kennt man SiiBwasserhorizonte aus dem 
Hangenden des FlOzes Kreftenscheer 3 (Zeche Diergardt). In den Fettkohlenschiehten kenne ieh sie unter anderem 
aus dem Hangenden der FlOze: Gustav, Gretchen, Anna, Mathilde, Hugo, Wellington und Rottgersbank. 
ZIMMERMANN II stellte SiiBwasserreste in der Bohrung Norddeutschland 3 im Hangenden von FlOzen fest, 
die Floz 10 (Wellington) und FlOz 14 (Rottgersbank) der Zeche Friedrich Heinrich entsprechen. Es handelt 
sich stets urn Vertreter der allgemein bekannten Gattungen Carbonicola, Anthracomya und Najadites. Auch 
in der Gaskohlengruppe sind SiiBwassermuschelhorizonte recht haufig, und zwar zwischen den Fliizen Katharina 
und Laura·Victoria und im Hangenden von FlOz Laura, wie z. B. in der Bohrung Hackenfeld. In den Mager
kohlenschichten konnten SiiBwasserhorizonte bislang nicht festgestellt werden. Erwahnt sei noch das Vor· 
kommen eines Krusters (Belinurus reginae), den WUNSTORF nachweisen konnte. 

Die Pflanzenwelt des niederrheinischen Karbons entspricht, wie auch GOTHAN (1921) und ZIMMER· 
MANN II (1925) ausfiihren, in all ihren Vertretern vollig den rechts des Rheins bekannten Formen. Es eriibrigt 
sich daher, auf das Vorkommen von Einzelpflanzen im Hangenden der verschiedenen FlOze naher einzugehen. 
Besonders reiehe Pflanzenbanke stellte CONRADY iiber den FlOzen Gretchen, Mathias 1, Mathias 2, Mathilde, 
Wellington, Bliicher und Prasident der Zeche Friedrich Heinrich fest. Eine genauere Pflanzenliste bringt 
im iibrigen ZIMMERMANN II (1925, S.565). 

Besonders kennzeichnende Ii thologische Erscheinungen kenne ich nicht. Kohleneisensteine sind 
wie rechts des Rheins haufige Vorkommen (z. B. in der Unterbank des FlOzes Finefrau der Niederrheinischen 
Bergwerksgesellschaft). Auch kristallin.korniger Spa teisenstein ist vertreten. Toneisensteinlagen sind 
nicht selten, doch anscheinend nicht so haufig als rechts des Rheins. Allen drei Gesteinen kommt - wenigstens 
zur Zeit - weder eine leitende Bedeutung noch irgendein wirtschaftlicher Wert zu. 

Von den aus dem Ruhrrevier bekannten Sandsteinen und Hauptkonglomeraten ist zunachst 
ein machtiger Sand unter FlOz Mausegatt zu erwahnen. Besonders kennzeichnend ist das stellenweise bis 15 m 
machtige Konglomerat im Sandstein unter FlOz Finefrau, weiter ein bis 25 m dicker konglomeratischer Sand· 
stein zwischen den Flozen PlaBhofsbank und Sonnenschein. Genannt sei aueh ein in der Bohrung Winkelshof 
angetroffener konglomeratischer Sandstein im unteren Teil der Fettkohlenschichten, der auch im Felde der 
Zeche RheinpreuBen fast durchweg vorhanden ist. Er diirfte dem Konglomerat iiber FlOz Prasident ent· 
sprechen. Bemerkenswert ist ferner die Entwicklung starker Sandsteinbanke in Hohe der FlOze Mathias 
(mit einem Toneisensteinkonglomerat), Karoline, Rottgersbank, Mathilde, Diekebank und Angelika sowie 
auf der Grenze zwischen den Gas- und Gasflammkohlenschichten (Bohrungen Binsheim und Driessen). 

Kennelkohle ist verhaltnismaBig selten beobachtet worden, so Z. B. in FlOz C der Zeche RheinpreuBen, 
ferner in FlOz 1, Schacht V der Zeche RheinpreuJ3en. 

Beziiglich des Gehaltes der FlOzkohle an fliichtigen Bestandteilen bestehen auf der linken Rheinseite 
gewisse Unterschiede. So besitzen die Floze der Fettkohlengruppe auf Zeche Friedrich Heinrich 22-35% 
fliichtige Bestandteile, wahrend sic auf der Zeche RheinpreuBen nur 18-29% Gas fiihren. 

3. Die Tektonik des Steinkohlengebirges auf der link en Rheinseite. 
Hinsichtlich seiner tektonischen Verhaltnisse ahnelt das linksrheinische Karbon sehr 

demjenigen rechts des Rheins, wenn es auch in gewisser Beziehung etwas von dem rechts
rheinischen abweicht. Dieser Unterschied spricht sich darin aus, daB hier der Gegensatz 
zwischen den ausgesprochenen breiten Mulden und schmalen Satteln nicht mehr so scharf 
zum Ausdruck kommt wie rechts des Rheins (s. Profil A-B, Abb. 598). Weiter sinkt hier 
die Oberflache des Karbons etwas langsamer nach N ein, als auf der rechten Seite, und 
schliel3lich ist auch die Faltung im allgemeinen nicht mehr so stark entwickelt wie in 
Westfalen. In den alteren Horizonten ist jedoch die Faltung des Karbons wieder erheblich 
lebhafter als in den jiingeren Horizonten im N des Bezirkes, ganz wie rechts des Rheins. 
Jedenfalls konnen in den die linke Rheinseite bezeichnenden Falten die bekannten alten 
tektonischen Elemente der rechten Seite verhaltnismaJ3ig sic her wiedererkannt werden 
(s. Abb. 599). Infolge relativ hoherer Lage des linksrheinischen Gebietes sind hier die 
siidlichen Sattel und Mulden des Ruhrbezirkes, wie die Wittener Mulde, der Stoekumer 
Sattel, die Boehumer Mulde, der Wattenseheider Sattel und die Essener Mulde, nieht mehr 
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vorhanden. Nach der Literatur (ZIMMERMANN II 1925) sollte 
der erste, nach W durchstreichende Sattel links des Rheins 
der im Bereich des Bergbaues der Zeche Diergardt-Mevissen 
auftretende Gelsenkirchener Sattel sein. Aus der Durch
arbeitung der tektonischen Verhaltnisse ergibt sich jedoch 
(s. Tafel VI), daB der Gelsenkirchener Sattel als solcher links 
des Rheins nicht mehr in Erscheinung tritt. Die Zechen 
Wilhelmine Mevissen und Diergardt bauen schon auf dem Nord
£lugel des Gelsenkirchener Sattels. Dagegen ist die Emscher
Mulde links des Rheins nicht zu verkennen. Sie verlauft 
zwischen den Schachten III und IV der Zeche RheinpreuBen. 
Weiter nach N ist der Sattel Zweckel-Auguste Victoria, 
als Sondersattel des Vestischen Sattels, im 0 durch Schacht V 
der Zeche RheinpreuBen und im W durch die Schachtanlage 
Mors I IIl der Niederrheinischen Bergwerksgesellschaft auf
geschlossen worden. In der nordlich sich anschlieBenden Li ppe
Mulde (hier "Repelner Mulde" genannt) baut die Zeche Fried
rich Heinrich. Ob der im nordlichen Teil des Grubenfeldes 
dieser Zeche aufgeschlossene "Lintforter Sattel" schon mit dem 
Dorstener Sattel rechts des Rheins identisch ist, steht zwar 
noch nicht mit Sicherheit fest, ist aber wahrscheinlich. 

1m iibrigen finden sich, dem tektonischen Bilde der rechtsrheinischen 
Sattel entsprechend, auch auf der linken Rheinseite mehrere in engster Ver
bindung mit der Faltung stehende "Oberschiebungen, deren einige (wie die 
Rayen-Repelner) ebenso wie rechts des Rheins mitgefaltet, also denselben 
Faltungsvorgangen wie dort unterworfen worden sind (vgl. auch die im 
Bereiche der Schachte I, II, III der Zeche RheinpreuBen auftretenden Wechsel). 
Allerdings erreichen die teils nach S, teils nach N einfallenden "Ober
schiebungen bei weitem nicht das groBe "OberschiebungsausmaB der rechts
rheinischen Wechsel (s. Abb.598). 

Kennzeichnend fUr das tektonische Bild des Karbons ist, 
daB auch links des Rheins die Faltenstrange von Quer
verwerfungen durchsetzt werden, die, vorwiegend NW - SO 
verlaufend, das Gebiet in eine Reihe von Schollen, und zwar 
Horste, Graben und Staffeln zerlegt haben (s. Abb. 599). Ent
sprechend dem Auftreten dreier ostlich einfallender Sprtinge 
mit groBen Verwerfungsbetragen sinken die Schollen allmahlich 
staffelformig zum Rheine abo Bemerkenswerterweise nimmt 
das VerwerfungsausmaB der NW - SO-Sprunge von S nach N 
recht erheblich zu. Hierdurch senkt sich gleichzeitig auch die 
Oberflache der Schollen nach NW immer schneller ein. 

AIle diese Schollen gehoren dem sog. "niirdlichen Rheintalgraben
gebiete" an, das von dem westlich anschlieBenden "Horst von Geldern
Krefeld" seiner tektonischen Geschichte nach sehr verschieden ist. 

U nter den durch Bergbau und Bohrungen aufgeschlossenen 
Storungen des Steinkohlengebirges, die sich bis in die Hohe 
von Xanten nach N verfolgen lassen, sind in Richtung von 
W nach 0 in erster Linie folgende zu nennen (s. Abb. 599): 
Die westlichste der auch die Ablagerungen der Trias und des 
Zechsteins im W begrenzenden Storungen (s. Abb. 599) ist der 
ostlich mit rd. 80° einfallende Sonsbeck -Camp-Sprung. 
Er verwirft das Karbon im HochstmaB urn etwa 600 ffi. Da
durch gehort diese ostlich einfallende Verwerfung zu den 
bedeutendsten Storungen des Niederrheins uberhaupt. Trotz 
ihres groBen Verwurfes im Karbon hat sie die Oberflache des 
Steinkohlengebirges im Felde der Zeche Friedrich Heinrich 
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nur um rd. 160 m versenkt. 1m Weiterverlauf nach NW steigt der Verwerfungsbetrag, 
gemessen an der Karbonoberflache, jedoch schon auf etwa 250 m an. Dar nach 0 
folgende Saalhof-Lintforter Sprung (mit 800 nach 0 einfallend) besitzt im Karbon 

'<. 

"-

@Geldern 

Gssk.onle 

Fet~koh le 

"
"-

'<. 
"- .... 

"
"

"-
"

>
A~manMhof 

"
\ 
~ 

"-
"

'< 

IIII f J. Katharina 

FI.Ptaf>hohb.>nk 

f l. 5eng$bank 

-350 _ Projektionsebene unte~ NN 

I I I 
2 3 4- 6 789 

P'Kukuk .l9)1; 

Abb. 599. Stratigraphisch-tektonische tJbersichtskarte des abgedcckten Steinkohlengebirgcs links des Rheins . 

der Zeche Friedrich Heinrich einen Verwurf von rd. 200 m, wahrend die Deckgebirgs
unterkante an ihm um rd. 130 m verworfen ist. Weiter nordwestlich wachst der 
Verwurf im Karbon auf rd. 650 man. Es folgt der Bonninghardt-Mors-Sprung 
mit westlichem Einfallen. Geringere Bedeutung hat dann der ostlich einsinkende 
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Alpen-Rossenray- Sprung. Weit groBer ist der EinfluB des nach 0 gerichteten und 
auf der Schachtanlage RheinpreuBen lill aufgeschlossenen Solvay-RheinpreuBen
Sprungs. Diese Storung verwirft die Schichten des Karbons auf der Zeche Rhein
preuBen um rd. 350 m. Dagegen liegt die Oberflache des Karbons ostlich dieses 
Sprungs rd. 200 m" ganz im N (westlich von Xanten) aber schon rd. 400 m tiefer. 
1m Felde der Zeche Diergardt lill verwirft er im Karbon um 230 m. Weiter nach 0 folgt 
der Xanten-Homberg-Sprung. Ais ostlichste Hauptverwerfung des linksrheinischen 
Gebietes ist der Thyssen-Westende - Sprung anzusehen. 

Wie erwahnt, haben die genannten Storungen durch Zerlegung des Steinkohlengebirges in Schollen 
auch an der Karbonoberflache Graben und Horste erzeugt (s. Profil Abb. 599). Der fortschreitenden Erkenntnis 
entsprechend, haben nicht nur die Namen der SchoIlen, sondern auch ihrer Grenzstorungen sowohl auf den 
einzelnen Gruben als auch auf den bis jetzt erschienenen Kartendarstellungen standig gewechselt. Auch 
heute sind noch nicht aIle tektonischen Elemente mit der gewiinschten Sicherheit erkannt. 

Immerhin lassen sich auf Grund der vorliegenden Gruben- und Bohrlochaufschliisse sowie stratigraphisch
tektonischer Uberlegungen in Ubereinstimmung mit den Auffassungen der Zechenverwaltungen der linken 
Rheinseite doch schon folgende Einzelelemente herausschalen (s. Abb.599): 

Zunachst haben wir in SW eine durch zwei nach 0 einfallende Storungen (von denen 
die ostliche der Sonsbeck-Camp-Sprung ist) gebildete Staffel, die lssumer Staffel, 
auf der die Niederrheinische Bergwerksgesellschaft baut. Durch den Sonsbeck-Camp- und 
den Saalhof-Lintforter Sprung wird die Cam per Staffel gebildet, auf der die Schachte 
der Zeche Friedrich Heinrich stehen. Der ostliche Grenzsprung dieser Staffel schlieBt 
mit dem Bonninghardt-Mors-Sprung den Lintforter Graben ein. Auf diesen folgt der 
Rossenrayer Horst, eingeschlossen von dem Bonninghardt-Mors- und dem Alpen
Rossenray-Sprung. In ihm bauen die Schachtanlagen Pattberg llll, RheinpreuBen V, 
IV und III sowie Diergardt lill und Wilhelmine Mevissen l/ll. lhm schlieBt sich nach 0 
die Repelner Staffel an, deren ostliche Randstorung von dem Solvay-RheinpreuBen
Sprung gebildet wird. Von diesem und dem nach W einsinkenden Xanten-Homberg
Sprung wird dann der Xantener Horst eingefaBt. 

lnfolge der meist groBen Verwurfshohe der Spriinge stoBen in den einzelnen Schollen 
die verschiedenen Kohlengruppen in der Horizontalen scharf aneinander abo So wirft 
unter anderem die Sonsbeck-Camp-Storung im Felde der Zeche Friedrich Heinrich Fett
kohle gegen Magerkohle. An der Solvay-RheinpreuBen-Storung schneidet im Felde der 
Zeche RheinpreuBen EBkohle gegen Fettkohle ab, und langs des Hauptsprungs Thyssen
Westende (ostlich Orsoy) Flammkohle gegen Gasflammkohle (s. Abb. 599). 

Ais neues tektonisches Element treten noch einige W - 0 streichende Storungen in 
Erscheinung (s. Abb. 599), die hochstwahrscheinlich jiingeren Alters als die normalen 
Querstorungen sind. Unter diesen ist der oben im N gelegene Sprung von Kerven
heim, der einerseits zwischen den Bohrungen Niederrhein 6, 13, 105, Walter 7 und 8 
(siidlich), sowie andererseits Niederrhein 29, 9 und 7 (nordlich) durchsetzt, einer der 
bedeutendsten. Ein weiterer W -O-Sprung ist die Cam perbriick-Rhein berg- Storung 
zwischen den Bohrungen Humboldt 2, Camp 1, Saalhof 7 und 4 (nordlich), sowie Camp 5, 
4,3 und Rossenray 7 und 3 (siidlich). Ais siidlichste W -O-Storung kommt die Repelner 
Storung COberschiebung?) in Betracht, die zwischen den Bohrungen Norddeutschland 3, 
Koortenhof (nordlich) sowie Dongmannshof und Repelen (siidlich) durchgeht. 

Gleichzeitig mit der starken tektonischen Zerlegung offenbart sich auch eine ± erheb
liche Entgasung der Floze, derart, daB im allgemeinen von W auf den Rheinstrom zu der 
Gasgehalt gleicher Floze abnimmt. 

Wie schon bei der Besprechung des Deckgebirges erwahnt, steht die zickzackformige 
Verbreitung des Zechsteins und Buntsandsteins in engster Beziehung zu der Tektonik 
des Karbons (vgl. Abb. 595). Beide Formationen stoBen im allgemeinen in den 
Graben nach S vor, bleiben dagegen auf den Horsten zuriick. Auch die Verbreitung 
des Salzes folgt in mancher Beziehung der Sonderausbildung der Schollen, in denen das 
Salz vorwiegend, aber nicht immer, in Grabengebieten liegt (so Profil A-B, Abb. 594), 
wahrend die Horste meist weniger Salz fiihren oder frei von Salz sind. Diese nur scheinbar 
einfachen Verhaltnisse sind im einzelnen, infolge der zeitlich sehr verschiedenartigen 
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tektonischen Bewegungen, weit verwickelter. 1m Hinblick auf den Raum kann jedoch 
darauf hier nicht weiter eingegangen werden. 

Die Griinde fiir die Herausbildung dieses Systems von Spriingen, die zur Bildung 
des Rheintalgrabens und seiner Randstaffeln gefiihrt haben, sind in Zerrungsvorgangen 
zu sehen. Zeitlich miissen diese kurz nach eingetretener Faltung des Oberkarbons erfolgt 
sein, wie die verschiedenaltrige Karbonstufen transgredierend iiberdeckenden Zechstein
schichten beweisen. 

Jedenfalls laBt die verwickelte Mosaikstruktur der Deekgebirgsschiehten im Niederrheingraben erkennen, 
daB langs der in jungoberkarbonischer Zeit entstandenen Sprunge in den nachfolgenden Zeiten wiederholt ± 
groBe Bewegungen erfolgt sind, P I k 
d · h' b . . I . ht Z I k ressungsge en Ie Ier a er 1m emze nen me errungsge en 6elMI<faiten {Stufenfalten 1 
behandelt werden kiinnen. Bruchzone des des Osning 
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sieht ZIMMERMANN die von QUI
RING (1926) naher behandelten 
Schragschollenbewegungen an 
(s. Abb. 600). QUIRING nimmt 
an, daB sich an der Wende Ober
kreide·Alttertiar drei tektonische 
Einheiten (sog. GroBschollen), und 
zwar die Scholle von Brabant, 
von Munster und von Osna-

Abb. 600. Die Schriigstellung der Scholle von Munster und die Bildung der Bewegungs
formen an den Schollenrandcrn in der Oberkreide-Alttertiar·Phase. ~ach QUIRING aus 

ZIMMERMAlifN. 

bruek an tektoniseh schwachen Stellen absetzten. Hierbei wirkten die Einzelschollen, insbesondere die 
Schragscholle von Munster, verschieden aufeinander ein. Wahrend sich die Schragscholle von Munster 
so gegen die Scholle von Osnabruck bewegte, daB im sog. "Pressungsgelenk" die Gelenkfalten des Osnings 
entstanden, bildete sich im sog. "Zerrungsgelenk" zwischen der Scholle von Brabant und der Sehragscholle 
von Munster die Bruchzone des Niederrheins heraus. Die hierdurch im Niederrheingebiet entstandene 
Zerrspalte sieht QUIRING in dem groBen hollandisehen Graben (bzw. Roertalgraben) wieder, der zu den 
tiefsten Einbruchen der Niederrheinischen Bucht gehiirt. 

Die Bildung des Niederrheintalgrabens (nordlicher Rheintalgraben WUNSTORFs und 
siidlicher Rheintalgraben FLIEGELS), des sen Einbruch vorwiegend im Tertiar erfolgte, 
diirfte im Sinne der vorstehenden Auffassungen als Teilerscheinung bzw. Nachwirkung 
des Einbruches des groBen Grabens anzusprechen sein. 

XVII. A bschnitt. 

Die nutzbaren Minerallagerstatten des engeren 
und weiteren Industriebezirkes. 

Mit Riicksicht auf die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung der Minerallagerstatten, 
deren Ausgewinnung im Rahmen der wirtschaftlichen Erfordernisse des Dritten Reiches 
einen starken Auftrieb erhalten hat, ist der Kreis der zu behandelnden Vorkommen von 
Kohlen, Erzen, Salzen und Kohlenwasserstoffen, ihren Beziehungen zum Haupt
verbrauchsgebiet entsprechend, iiber den engeren Ruhrbezirk hinaus erweitert worden. 

Wenn auch naturgemaB in erster Linie die zur Zeit in Bau stehenden, wirtsehaftlieh wertvollen Vor
kommen behandelt worden sind, so habe ich zur Gewinnung eines miigliehst erseh6pfenden Uberblieks 
sowohl die schon seit ± langer Zeit in Fristen liegenden, gr6Beren und kleineren Lagerstatten nutzbarer 
Mineralien, als auch die zur Zeit noch nicht in Angriff genommenen, aber h6ffigen Erzvorkommen mit in die 
Darstellung einbezogen. Mitbestimmend war dabei der Gedanke, daB der Begriff der Bauwurdigkeit ja kein 
absoluter ist, sondern ebenso von dem jeweiligen Stande der Gewinnungs- und Aufbereitungsverfahren wie 
von dem schwankenden Weltmarktpreise abhangt. Leitend war jedoch die Uberlegung, daB die ver
besserten Abbaumethoden und Anreicherungsverfahren des letzten Jahrzehnts die Miiglichkeit eriiffnen, 
durch Wiederinbetriebsetzung alter, hiiffiger Vorkommen und Neuaufnahme armer, mineralischer Rohstoff
quellen unsere schmale metallische Basis zu verbreitern und durch devisenschaffende Ausfuhr unsere 
Unabhangigkeit vom Ausland zu erhiihen. 

In Verfolg dieses Versuches, gewissermaBen eine Inventarisierung unserer Minerallagerstatten illl 
Rahmen des Vierjahresplanes durchzufiihren, erschien es mir geboten, neben den noch betriebenen Vor· 
kommen des westfalischen Raumes auch aile alten, selbst die teilweise schon der Vergessenheit anheim
gefallenen Lagerstatten nach geographischer Lage, Art des Minerals und geologischer Stellung graphisch 
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festzulegen (s. Tafel XII), und zwar zunachst ohne Riicksicht auf ihre heutige wirtschaftliche Bedeutung. 
Bei der textlichen Behandlung der Lagerstatten ist dann jedes Mineralvorkommen auch auf seine Vorrate 
und auf seinen wirtschaftlichen Wert kurz kritisch betrachtet worden. 

Eine absolute VoIlstandigkeit in der Auffiihrung der zahlreichen Vorkommen ist nicht beabsichtigt 
worden. Immerhin diirften aIle irgendwie bemerkenswerten Lagerstatten erfaBt worden sein. 

Die verschiedenen Arten der Mineralvorkommen sind zu folgenden Lagerstatten-
gruppen zusammengefaBt worden (s. Tafel XII): 

A. Kohlenvorkommen. 
B. Eisenerzlagerstatten. 
C. Lagerstatten der Erze und Nichterze. 
D. Salz- und Kalisalzlagerstatten. 
E. Kohlenwasserstoffvorkommen. 
Innerhalb dieser Gruppen habe ich dann die verschiedenen Vorkommen, ihrem geolo

gischen Alter bzw. dem Alter des Nebengesteins entsprechend, der Reihe nach behandelt. 

A. Koblenvorkommen. 
1. Steinkohlen. 

FlOzleeres. Soweit mir bis jetzt bekannt ist, sind bauwiirdige Kohlenfloze im Floz
leeren nicht vorhanden. Wohl finden sich ortlich, so z. B. im mittleren Flozleeren, auf 
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Abb.601. Das flozfiihrende Wealden am Btickeberge, Deister, Osterwald nnd Stintel, bei Rehburg nnd MeiBen. 
Umgez. nach ALBRECHT nnd GRUPE. 

geringe Entfernung aushaltende, einige Zentimeter dicke Kohlenlagen oder Kohlen
schmitzchen, die mangels nachweisbarer Wurzelbetten als "allochthone" Ablagerungen 
anzusehen sind. Nach anderen, nicht nachpriifbaren Mitteilungen sollen stellenweise sehr 
diinne Floze mit echten Wurzelboden vorkommen. Zutreffendenfalls konnten sie als 
Aquivalente der Gerhardinefloze des Krebs-Traufe-Horizonts bzw. der bekannten Wil
helminefloze des Aachener Indereviers (HAHNE 1930) angesprochen werden. 

FlOzfiihrendes Steinkohlengebirge. Da die lagerstattentechnischen Verhaltnisse des 
flozfiihrenden Karbons schon oben behandelt worden sind, sei auf die in Frage kommenden 
Abschnitte verwiesen. 
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Trias. Nach STILLE (1909) birgt der mittlere Keuper des Teutoburger Waldes bei 
N euenheerse 27 m unter dem Rhat in einer durch miirbe, gefarbte Sandsteine 
gekennzeichneten Mergelstufe ein Steinkohlenfloz von 0,40 m gro13ter Machtigkeit, das 
schwarzen Schiefertonen mit zahlreichen, gut erhaltenen Pflanzenresten (Equiseten) 
eingelagert ist. 

Die aschenreiche, in der Machtigkeit sehr schwankende Kohle halt in nordostlicher Richtung nur auf 
etwa 400 m aus. Daher ist das Floz unbauwiirdig. Als einziges in NW-Deutschland bekanntes KohlenflOz 
des Gipskeupers hat sein Vorkommen wissenschaftliches Interesse. 

Jura. In den dem mittleren Jura angehorcnden Cornbrash
schichten finden sich nach WEGNER (1926) bei Wehrendorf und 
Liibbecke schwache Kohlenfloze "allochthoner" Natur. 

Sie sind allerdings nur fiir kurze Zeit Gegenstand kleiner Betrie be gewesen. 
Kohlenschmitzen kennt man weiter aus dem Corallien und den Oxford

schichten des MaIms bei Borgholzhausen. Samtliche Vorkommen sind unbauwiirdig. 

Kreide. Die unterste Kreide, die W ealdenforma tion oder 
der Walderton, fiihrt ostlich der Ems, und zwar sowohl am Siid
rande des Teutoburger Waldes als am Nordsaume des Wiehen
und Wesergebirges, einige geringmachtige und vielfach unreine 
Floze, von denen meist nur das eine oder andere bauwiirdig ist. 
Die Floze sind teils den tiefsten Wealdentonschiefern, teils auch 
den mittleren und hangenden Sandsteinschichten eingebettet. 

Der Zahl nach handelt es sich um 1-5 (selten mehr) ji'lOze, die auf Grund 
der Uberlagerung durch marine Schichten und ihres von GRUPE (1931) nach
gewiesenen Wurzelbodens als autochthone FlOze des paralischen Typus anzu
sehen sind. Meist sind nur ein bis zwei 0,30----{),70 m machtige FlOze bau
wiirdig entwickelt. Das wichtigste FlOz ist das an der Basis des mittleren 
Sandsteins gelegene Hauptfloz. 
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Siidlich des Teutoburger Waldes hat man diese FlOze in friiheren Zeiten 
(zuletzt in der Nachkriegszeit) an zahlreichcn Stellen, so bei Tecklenburg, 
Borgloh-Oesede, Iburg, Kirchdornberg, Bielefeld u. a. a. O. gebaut. wI unterer Wealdenschiefer 

wls unterer Wealdensandstein 
Samtliche Betriebe sind heute auflassig. w2 Wealdensandsteinl HauF!tsandsl.) 

Eine etwas reichere Entwicklung zeigt das Wealden am Nordabfall des w3 oberer Wealden5chiefer 
Wiehen- und Wesergebirges. I I I I I I ,0 ,~ 20m 

Bei der in Bohmte gewonnenen Kohle handelte es sich um einen aschen- 0 5 
Abb. 602. Normalschichten-

armen Anthrazit mit rd. 92% C und 2-5% fliichtigen Bestandteilen. schnitt der Wealdenfl6ze. 
A f d F d W ld b d · W h Georgschacht II bei Ohern-

U er ortsetzung es ea enzuges ii er Ie eser inaus kirchen. Umgez. nach GRUPE. 
geht noch heute, und zwar bei Minden, Obernkirchen und 
Barsinghausen (am Deister), ein lebhafter Kohlenbergbau urn (s. Abb. 601). Von 
den hier entwickelten 2 bzw. 5 Flozen ist meist nur das an der Grenze zwischen unterem 
Schiefer und Hauptwealdensandstein gelegene Hauptfloz mit 0,35-0,70 m bauwiirdig 
(s. Abb. 602). 

Ostlich von Minden wird auf dem rechten Weserufer von der Grube Mei13en (friihere 
Zeche Preu13ische Clus) Bergbau auf das meist unreine Hauptfloz, vorwiegend aber auf 
das bis 0,45 ill dicke Unterfloz (Floz 4) mit einem bis 0,30 m machtigen, reinen Ober
packen gefiihrt. 

Die nach KUHLWEIN zu 85% aus Vitrit bestehende, schwefelkiesfiihrende, fette, aschenreiche Kohle 
(mit rd. 20% fliichtigen Bestandteilen) ist durch hohen Stickstoff- und Schwefelgehalt sowie fliissige Kohlen
wasserstoffe (Benzin) ausgezeichnet. Bemerkenswerterweise enthalten die hier austretenden Grubengase 
groBe Mengen hochmolekularer Kohlenwasserstoffe mit rd. 37 % Stickstoff (FISCHER 1932). 

Von MULLER (1934) ist die eigenartige Kohle als "Tierkohle" angesprochen worden. Wie ihre mikro
skopische Untersuchung erwiesen hat, ist sie aber gleich allen anderen Kohlen aus zersetzten Pflanzenresten 
(Koniferen und Cycadophyten) hervorgegangen (STACH 1935). 

Gewaschen dient die Kohle als Zusatz zur Kokskohle der Zeche Friedrich der GroBe i. W. zwecks 
Erzielung groBerer Festigkeit des Kokses. Die Rohforderung der Zeche MeiBen betrug 1935 rd. 55500 t bei 
220 M:j;nn Belegschaft. Der Vorrat wird auf rd. 1,2 Mill. t geschatzt. 

In den Biickebergen wird vom Gesamtbergamt Obernkirchen auf dem Georgs
schacht II (bei Stadthagen) u. a. a. O. die verkokungsfahige Kohle des rd. 0,38 m 
machtigen Hauptflozes (mit rd. 18% fliichtigen Bestandteilen und einem Heizwerte von 
rd. 7700 WE) schwunghaft gewonnen. 

Knkuk, Geologie. 33 
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Die aus dem hOher gelegenen Lietstollen geforderte Kohle (mit rd. 6900 WE) ist eine nieht verkokungs
fahige Mager- bis EJ3kohle. 

Obgleieh hier nur ein Floz gebaut wird, betrug die verwertbare Forderung des Ostfeldes im Jahre 1936 
rd. 436000 t und die Kokserzeugung rd. 195000 t bei rd. 2400 Mann Gesamtbelegsehaft. Der Kohlenvorrat 
wird auf rd. 11 Mill. t angegeben. 

1m Deister steht auf dem Steinkohlenbergwerk Barsinghausen das rd. 0,50 m 
machtige Hauptfloz im Bau. Die im Tiefbau gewonnene, verkokbare Kohle fiihrt rd. 
28% Gas. Auch hier zeigt die aus den hoheren Stollenbetrieben stammende Kohle keine 
Backfahigkeit mehr. 

Die verwertbare Forderung belief sieh im Jahre 1936 auf rd. 346500 t bei insgesamt 1600 Mann Beleg
sehaft. AuJ3erdem wurden rd. 72000 t Mitteltemperaturkoks (sog. Anthrakoks) fUr Hausbrandzweeke erzeugt. 
Der bauwiirdige Kohlenvorrat wird auf mindestens 13 Mill. t gesehatzt. 

Die GesamtfOrderung des Wealdenkohlenbezirkes, welehe 1882 rd. 645000 t betrug, erreiehte 1934 
rd. 610000 t. 

Uber Einzelheiten der Wealdenkohlenvorkommen unterriehtet die naehstehende Ubersieht: 

Steinkohlenbergwerk Gesamtbergamt 
Barsinghausen Obernkirehen 

Tiefbau I Hohewarter I Feggendorfer Tiefbau I Lietstollen I Rehburg (auJ3er 
Barsinghausen Stollen Stollen Georgsehaeht Betrieb) 

Zahl der gebauten 1 1 1 1 1 I 1 
Floze 

I 
--~~-~ --

Maehtigkeit des 20-70 ern 47-63 ern 47-63 ern 28--45 em 75 em 54--59 em 
gebauten Flozes ( durehsehnitt- (im Dureh-

liehe Maehtig- sehnitt 
keit der 

gebauten Teile 
38 em) 

50 em) 

Verkokungsfahig - gut, Kohle keine Baek- keine Baek- gut, Kohle I keine Baek- im ganzen gut, 
keit der Kohle neigt zum fahigkeit, I fahigkeit, neigt zum fahigkeit, Koks teils 

Treiben Koks sandi~ Koks sandig Treiben Koks sandig geblaht, teils 
gesintert 

--~~-----~- ---------- ---

Fliiehtige 27-30% 26% 

I 

25% 18% 22% 27% 
Bestandteile (nieht (nieht 

brennbar) brennbar) 

I 
-~ 

Asehengehalt der 15-17% 18-25% 18-25% 26% 
I 

16% 10,5% 
Rohkohle 

Wegen des groBen Reichtums der Floze an fliichtigen Bestandteilen sei hier auch 
noch die Zusammensetzung der in der Kohle eingeschlossenen Gase von Minden, Obern
kirchen und Barsinghausen mitgeteilt (Brennstoff-Chemie 1932): 

Kohle aus 

Minden. 

Mahl
dauer 
(St) 

32 

em3 Gas I 
100 g CO2 

Kohle 

I 235 I ------ -[ 

9,5 1~8 __ 

3,0 ! 0,1 0,0 _ i 3,9 17,1 30,1 42,6 1,8 1,4 

Obernkirehen _____ I ____ ----_1-2--2,O~1 0,3: o,~J 36,8 33,5 4,4 3,0 0,0 0,0 

~l~!~l~ ~I ~!~IM M Barsinghausen . 24 47 

2. Braunkohlen. 
Tertiiir. Von dem ausgedehnten 0 beroligozanen Koln-Briihler Braunkohlen

vorkommen mit einer zwischen 40 und 100 m wechselnden Machtigkeit abgesehen 
(s. Abb. 603), kennt man keine Braunkohlenfloze innerhalb des Tertiars des Industrie
reviers. Zwar hat man an verschiedenen Stellen des Niederrheins durch Bohrungen 
jungtertiare, reine Sande mit zwischengeschalteten Braunkohlenflozen nachgewiesen. 
Bergbaulich sind sie jedoch ohne jede Bedeutung. 
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Wahrend man noch bis vor wenigen Jahren annahm, daB das Vorkommen der Braunkohle auf das 
Vorgebirge (Ville) beschrankt sei, hat sich auf Grund der Bohrungen der Jahre 1927-31 herausgestellt (vgl. 
BREDDIN 1930/32, FLIEGEL 1937), daB die an zahlreichen Stellen der Niederrheinischen Bucht festgestellte 
Braunkohle einem einzigen Floze, dem "Hauptfloz", angehort, das sich im NW und N etwa nordlich der Linie 
Herzogenrath-Grevenbroich in Einzelfloze zerschlagt. Die Braunkohle ist hier, wenn auch unter sehr machtigem 
Deckgebirge und in stellenweise nicht unwesentlich anderer Ausbildung, fast bis an die Maaslinie nachgewiesen 
(s.Abb.603). Nach BREDDIN ist auch die im Aachener Bezirk (bei Herzogenrath) und in Holland nordlich von 
Heerlen) auftretende, angeblich "jiingere" (pliozane) Braunkohle mit dem Hauptfloz der Ville ident. 

IV 

A 

~~~~ 
6raunkohlenverbreitung {u~liod..., 
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Abb.603. Die Verbreitung des HauptbraunkoblenflOzes im RheintaJgraben. Umgez. nach BREDDIN. 

Wirtschaftlich von Bedeutung ist die Tatsache, daB das auf der Hohe des Vorgebirges anstehende Braun
kohlenfloz schon etwa zur Halfte abgebaut ist, so daB seine Vorrate in Hohe von rd. 2 Millrd. t hoch
stens noch fiir rd. 40 Jahre ausreichen. Durch die im siidlichen Teile des Erftgrabens in groBerer Tiefe 
(3()()-500 m) festgestellte Verbreitung des Flozes mit einer Kohle von nur 25% Wassergehalt gegeniiber 
60% der Kohle im Tagebau ist der Kohlenvorrat der Ville urn rd. 15 Millrd. t erhOht worden. Diese Mengen 
ermoglichen eine weitere Lebensdauer der Braunkohle urn mehrere 100 Jahre, falls die vorhandenen tech
nischen Schwierigkeiten der Wasserwaltigung und des Versatzes beim Tiefbaubetrieb gelost werden. 

Zu erwahnen ist noch die anscheinend durch Einschwemmung zustande gekommene Ablagerung groBerer 
Braunkohlenschollen in den Sanden und Tonen der friiheren Grube "Sonntagskind" bei Vohwinkel, die 
heute auflassig ist. 

Weitere Vorkommen jiingerer Braunkohlenfloze sind in der eingebrochenen Scholle 
miozanen Tertiars bei Dorentrup (nordostlich Detmold) bekannt geworden. Auch 
Sle sind unbauwiirdig. 

Dem terrestren Miozan gehOren die Floze von Wahmbeck (nordlich Detmold) an. 
Die dort aufgeschlossenen 7 unreinen Floze (das machtigste war 6 m machtig) bildeten friiher Gegen

stand eines bescheidenen Bergbaues. 
Ein 1873 bei Nieheim betriebener Abbau auf Braunkohle hatte gleichfalls nur eine geringe Lebensdauer. 

33* 
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3. Torfmoore des Industriehezirkes. 
Zu den nutzbaren Lagerstatten der Brennstoffe im weiteren Sinne gehoren auch die 

Vorkommen von Torfmooren. Wie Abb. 604 zeigt, sind an nutzbaren Torflagerstatten 
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Abb. 604. ttbersichtskarte der Torfmoore Westfalens und der angrenzenden Gebiete. Nach der Moorkarte d. Pr.G.L.A. 

auf westfalischem Boden bzw. in seiner naheren Umgebung mit Ausnahme des bedeutenden 
Bourtanger Moores und einiger groBerer Torfmoore an der Hunte nur unwichtige 

Vorkommen, und zwar in Form von 
"Niederungsmooren", vertreten (s. 
Tafel XII). Erwahnt seien das 
Reyering-Venn, das Amts-Venn, 
das Syen-Venn, das Getelo-Moor, 
das Heseper Moor, die aIle an der 
hollandischen Grenze liegen, ferner 
das WeiBe Venn (s. Abb. 605), das 
Vinter Moor und das GroBe Moor. 
Die Mehrzahl der westfa1ischen 
Torflager ist schon abgebaut. 

Nach WEGNER (1925) erstreckt sich 
das rd. 1400 km2 groBe Bourtanger Moor 
westlich der Ems durch die Kreise Lingen 
und Meppen bis weit in das hollandische 
Gebiet hinein, so daB die Landesgrenze das 
Moor in nordsiidlicher Richtung schneidet. 

Abb. 605. Torfstich im WeiBen Venn bei Velen. Aufn. Westf. Provinzial. Es wird von dem 1870/71 gebauten Nord-
Museum fiir Naturkunde. 8iidkanal durchzogen, dessen Kanalspiegel 

etwa1/ 2- 1 m unter Moorunterkante liegt. In
folge der durch den Kanalbau eingetretenen Entwasserung hat sich der urspriingliche Pflanzenbestand 80 

weitgehend verandert, daB heute das Gebiet vorwiegend mit Heidekraut, Wollgras und Cyperaceen be
standen ist. Nur stellenweise weist es nasse 8trecken auf, die mit Hypnumarten besetzt sind. Bisweilen 
stoBen 8andriicken des Untergrundes durch die Humusdecke. 

Ein Gesamtprofil des Bourtanger Moores zeigt tiber dem Talsand Niederungs
moor, das von Ubergangsmoor tiberlagert wird. Dartiber liegt Hochmoor. Meist 
aber fallen ein oder zwei dieser Glieder aus. 
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Das Niederungsmoor ist aus Sumpfpflanzen (Stratiotes, Nuphar, Arundo usw.) entstanden. Hier 
finden sich auch die weiter unten behandelten Raseneisen· und WeiBeisenerze. Das Ubergangsmoor hat 
sich vielfach in Senken des Niederungsmoores gebildet und besteht aus Wollgras, Sumpfbinsen und Holzresten. 
Es ist nur wenige Dezimeter dick. 

Hochmoor nimmt die Hauptflache des Bourtanger Moores ein, das im wesentlichen 
aus Torfmoos, Bullenfleesch und Heidekraut zusammengesetzt ist. Seine Machtigkeit 
schwankt zwischen 1-5 m. 

Besteht der untere altere Teil des Hochmoores aus alterem, dunklem Moostorf, sog. "Schwarztorf", mit 
schlecht erkennbaren organischen Resten, so zeigt der obere jiingere Moostorf, sog. "WeiBtorf", eine gelbe 
bis hellbraune Farbe bei noch deutlich wahrnehmbarer organischer Struktur (Sphagnumreste). 

Die Ausnutzung des Torfes ist eine sehr verschiedenartige. Nach der landwirtschaftlichen Seite unter
scheidet man Brandkultur, Hochmoorkultur und Verfehnung (Fehnkultur). Fiir industrielle Zwecke wird 
der Torf des Hochmoores entweder von Hand (Handstichtorf) oder maschinell (Maschinentorf) gewonnen. 
Der Wassergehalt des nicht entwasserten Torfes betragt 85-95%. 1 rna dieses Materials liefert 3-5 Ztr. 
Torf. Lufttrocken hat der Torf einen Wassergehalt von 15-25%. Findet der altere Moostorf als Brennstoff 
Verwendung, so wird der WeiBtorf zum Anheizen benutzt und weiter zu Streutorf und Torfmull verarbeitet. 

Mit der Ausnutzung des Torfes beschiiftigen sich verschiedene Gesellschaften. Unter ihnen sei die 
Landsbergsche Torfstreu-Gesellschaft (Heseper Torfwerk) namentlich genannt, die unter anderem Brenntorf, 
Torfstreu und Torfmull gewinnt. Die anstehenden Torfvorrate sind noch sehr bedeutend. 

B. Eisenerzlagerstatten. 
1m Hinblick auf die Bedeutung der Versorgung unserer Eisenindustrie mit heimischen 

Erzen sind die Eisenerzvorkommen des Bezirkes von besonderer Wichtigkeit. Besteht 
doch die Moglichkeit, daB auf Grund neuer AufschluB- und Untersuchungsarbeiten -
neben den zur Zeit schon in Bau stehenden groBern Eisenerzlagerstatten - auch noch 
einige der noch nicht in Angriff genommenen, eisenarmeren Vorkommen bzw. der still
gelegten alten Lagerstatten des westfalischen Bodens zur Unterstutzung der Rohstoff
grundlage der Eisenindustrie herangezogen werden konnen. 

Ihre Vorkommen verteilen sich auf viele Stellen des engeren und weiteren Industrie
bezirkes (s. Tafel XII). 

1. Devon. 
a) Die Spateisensteingange des SiegerIander. Wieder Bezirkes. 

Die Gange des Siegerlandes, der reichsten Eisenerz- und Manganlagerstatte Deutsch
lands, setzen in den hauptsachlich aus Grauwacken und Tonschiefern bestehenden, stark 
gefalteten Schichten des unteren Unterdevons, und zwar vorwiegend in den "oberen 
Siegener Schichten" (Rauhflaser- und Herdorfer Schichten) auf. Sowohl im Streichen als 
wahrscheinlich auch im Einfallen sind die unregelmaBig linsenformig gebauten Gange 
staffelformig zu weit- und tiefreichenden Gangschwarmen vereinigt (s. Abb. 606). 1m Bereich 
dieser sich stellenweise auf viele Kilometer erstreckenden Spaltenzuge haben die Gange 
oft den verschiedensten Verlauf. Zwei Richtungen werden bevorzugt, und zwar das 
NS- und das SW-NO-Streichen. Fallen die Gange der NS-Richtung (Mittagsgange) 
meist nach W ein und schieben nach S ein, so sinken die SW-NO-Gange (Morgengange) 
vorwiegend nach S, bei ostlichem Einschieben, ein. Die Machtigkeit der Haupterzgange, 
die im Durchschnitt etwa 2-3 m betragt, kann bis auf 30 m steigen. Dabei ist jedoch 
nicht die ganze Gangmachtigkeit erzfuhrend entwickelt, sondern nur gewisse Zonen. 
Manche Gange werden nach der Tiefe zu "rauher", d. h. sie zersplittern sich (s. Abb. 607). 
Alle Gange sind aber durch Uberschiebungen, NS-Verwerfungen (Sprunge) und Ge
schiebe (Geschiebesprunge) ± stark beeintrachtigt. 

Haufig zeigen die Gange im GrundriB eine Hakenform. Diese fruher durch nach
tragliche Faltung der Gangspalte erklarte Erscheinung wird von HENKE (1922) auf 
Ablenkung durch die primaren (prasideritischen) Sattel und Mulden der Gebirgsfaltung 
zuruckgefuhrt. BREDDIN (1932) glaubt dagegen unter anderem auf Grund der zerhackten 
Ausbildung des Ganges im GrundriB annehmen zu konnen, daB der Gang erst wahrend 
der variszischen Gebirgsbildung entstanden ist. 

Fur die Zukunft wichtig ist jedenfalls, daB nach allen geologischen Vorstellungen 
sowohl in der Richtung des Einfallens als auch des Streichens staffelformig verstellte 
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Ersatzgange zu erwarten sind, Auffassungen, deren Riehtigkeit vorausgesetzt, dem 
Bergbau des Siegerlandes noeh fur lange Jahre hoffliehe Aussiehten eroffnen, zumal 
aueh die geothermisehe Tiefenstufe (1 0 auf je 52 m) fur den Bergbau gunstig ist. 

Abb. 606. Schematisches Profit durch das Siegeriand mit seinen Spateisensteingangen. 

1m Gegensatz zu 
den Beobaehtungen von 
BORNHARDT (1910/12), 
QUIRING (1932) und 
BREDDIN (1926/35), die 
den Gangen in rauhen 
Gesteinen eine bessere 
Ausbildung als in tonigen 
zuspreehen, sollen Gang
ausbildung und Gang
fuhrung naeh HENKE 
(1934)undKRuSCH(1936) 
von der Besehaffenheit 
des N e bengesteins im 
wesentliehen unabhangig 
sein. Umgez. nach HENKE. 

Der die Gangspalten 
ausfullende, manganreiehe Spateisenstein (FeC03) hat em riehtungslos korniges bis 
grobkristallines (blattriges) oder aueh lagenformiges Gefuge. Seine Farbe ist gelblieh 
bis fahlbraun, seine Zusammensetzung naeh BORNHARDT (1910/12) wie folgt: 

A bb. 607. Sich zerschlagender.Spateisensteingang, vonjiingeren 
Quarzgangchen (wei6) durchsetzt. Zeche Pfannenberger 

Einigkcit, Siegerland. S.W.B. 

Fe = 37,8%, Mn = 7,2%, Fe + Mn = 44,9%, 
CaO = 0,50%, MgO = 2,2%, bei 0,05% Phosphor und 
1 % Schwefel. Der seltenere Eisenglanz hat jedoch 
40-60 % Fe und 2-4 % Mn. 

Hauptgangart ist Quarz (in mehreren Genera
tionen), der stellenweise den Spat verdrangt hat, und 
ortlich auch Bitterspat. Stellenweise brechen auBer 
Nebengesteinsbrocken auch noch geringe Mengen an
derer Erze wie Eisenkies (FeSa), Kupferkies (CuFeSz), 
Zinkblende (ZnS), Bleiglanz (PbS) Bowie Nickel- und 
Kobalterz bei, deren Genesis aber jiingeren Alters ist 
als die der Quarz-Spatgange. Durch den EinfluB der 
Atmospharilien ist das Ausgehende der Gange ± tief 
(auf Grube Bollenbach bis 300 m unter dem Grund
wasserspiegel) in Brauneisenstein (2 Fea0 3 + 3HzO) 
oder auch in Glaskopf umgewandelt (eiserner Hut). 
Tiefer als die Wirkung des eisernen Hutes reicht 
die seltener zu beobachtende Umwandlung des Eisen
spats in "Rotspat" und "Eisenglanz" (Fa03) herab, 
die von QUIRING (1924) als magmatogen-hydro
thermale Bildungen jiingeren Alters (Oberrotliegendes) 
betrachtet werden. 

Entstehung. Hinsichtlich der Bildung der 
Siegerlander Gange ist die Mehrzahl ihrer Bearbeiter 
(wie z. B. DENCKlI1ANN, QUIRING, HENKE, BARTLING, 
KRUSCH) sich im wesentlichen einig. Nach den Unter
suchungen von HENKE, einem ihrer besten Kenner, sind 
die Gange weder an bestimmte Gesteinszonen gebunden, 
noch setzen sie auf groBen tektonischen Linien (den sog. 
"Ganggraben" DENCKlI1ANNS) auf. Er sieht die linsen

formig gebauten Gange als "Pressungsspalten" an, die aber nicht auf den gleichen Druck zuriickzufiihren sind, 
der die Faltung der Siegener Schichten hervorgerufen hat, sondern auf neue Druckperioden, die kurz nach 
der Hauptgebirgsfaltung einsetzten. Diese bewirkten ein zonenweises AufreiBen der NS- und OW-Spalten, 
die uns heute als "Gangziige" entgegentreten. HENKE ist weiter der Ansicht, daB wahrend der Druckperioden, 
d_ h_ der Spaltenblldung, gewissermaBen eine Durchgasung des ganzen Gebietes erfolgt ist, die zur Ausfiillung 
der Spalten mit Mineralsubstanz gefiihrt hat. BOHNIlARDT, BARTLING, KRUSCH und QUIRING sehen dagegen 
in den Gangen Absatze von Thermalquellen (Eisensauerlingen), die im Gangzug hochgestiegen sind, also 
"aszendent-hydrothermaler" Natur. 
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Demgegeniiber will BREDDIN (1934/35) den Vorgang der Gangbildung nebst allen tektonischen Er
Bcheinungen im wesentlichen auf eine einzige, einheitliche, tektonische Beanspruchung zuriickfiihren, und zwar 
auf den von ihm naher untersuchten Vorgang der "Druckschieferung". Er halt sowohl die Mineralabsatze 
auf den Gangen als auch die Milchquarzgange im Nebengestein fiir lateralsekretionare Ausschwitzungen 
aus eisenkarbonatreichen Nebengesteinsschichten. Er stellt sich dabei vor, daB die durch Auspressung aus 
dem Nebengestein stammenden heiBen Wasser, in Form von Thermalwassern aufsteigend, in den Gang
spalten den Spateisenstein absetzten. 

Hinsichtlich des Alters der Spateisensteingange besteht der gleiche Gegensatz. Wahrend die Mehrzahl 
der Geologen der Ansicht ist, daB die Gangbildung des Siegerlandes der vorausgehenden "prasideritischen" 
Faltung folgt, d. h. als unterdevonisch bis mitteldevonisch anzusehen ist, vertritt BREDDIN die Auffassung, 
daB der Spateisenstein sich wahrend der Druckschieferung, d. h. wahrend der zur Karbonzeit erfolgten 
Hauptfaltung des Siegerlandes gebildet hat, also karbonisches Alter besitzt. Seiner Ansicht ist aber die 
allgemeine Anerkennung versagt geblieben. 

1m Hinblick auf die fUr den Betrieb wichtige Frage, wie weit die Gange in die Teufe durchsetzen, bieten 
die neueren geologischen Auffassungen giinstige Aussichten. 

Bergbauliches. Der Bergbau des Siegerlandes auf seine Eisenerze ist uralt und laBt sich bis auf die 
La Time-Zeit verfolgen. Urkundlich geht er auf das Jahr 1298 zuriick. Von den vor dem Kriege vorhandenen 
rd. 30 Einzelgruben des Siegerlandes stehen heute nur rd. 15 in Betrieb. Seit 1933 hat die Zahl der 
betriebenen Gruben und damit die ErzfOrderung wieder standig zugenommen. Sie betragt fiir 1937 rd. 
1654000 t (mit rd. 588100 t Eisen und rd. 109700 t Mangangehalt) bei rd. 5600 Mann Belegschaft. 

Da das Erz durch seine Beimengungen zu stark verunreinigt ist - das Durchschnittsroherz enthalt 
nur 28-30% Fe bei 4---6% Mangan -, miissen die gewonnenen Erze vor ihrer Verhiittung durch besonders 
durchgebildete Aufbereitungsverfahren und Veredlungseinrichtungen (ROstung = Austreiben der Kohlen
saure) weiter verarbeitet werden. Das Enderzeugnis (Rostspat) ist ein Erz von rd. 50-60 % Fe und 8-11 % Mn, 
gegeniiber reinem Spateisenstein mit nur rd. 48 % Fe. 

Die bis 1300 m Teufe noch anstehenden gesamten Erzvorrate des Siegerlandes sind von HENKE (1933) 
bei einer aufgeschlossenen Gangflache von rd. 24000 m2 zu rd. 54 Mill. t ermittelt worden. Diese Menge 
wiirde bei einem jahrlichen Verbrauch an Eisenerzen in Hohe von 1,6 Mill. t rechnungsmaBig nur noch fUr 
etwa 25 Jahre vorhalten. KRUSCH (1936) schatzt den Vorrat auf rd. 70 Mill. t, der bei 1,8 Mill. t jahrlicher 
Forderung noch fUr rd. 40 Jahre reichen wiirde. 

Es ist daher sehr zu begriiBen, daB zur Zeit - vornehmlich auf Grund geologischer Uberlegungen -
ausgedehnte Versuchsarbeiten in Angriff genommen sind, die hoffentlich zur AufschlieBung neuer aushaltender 
Mittel fUhren werden. 

b) Waldeck-SauerHinder Rot- und Brauneisensteinbezirk. 
Vorkommen von Adorf, Brilon, Balve, Warstein-Suttrop u. a. O. In dem schmalen 

mitteldevonischen Bande, welches das groBe gefaltete Unterdevongebiet des NO-Sporns 
des Sauerlandes einfaBt, setzen am 0- und N-Rand in Verbindung mit dem Auftreten 
von Diabasen und Schalsteinziigen in der Gegend von Adorf, Ols berg, Messing
hausen und Balve ± bauwiirdige, schichtige Roteisensteinlager auf (s. Tafel XII). 
Die wichtigsten Erzvorkommen liegen im Bergrevier Brilon zwischen Adorf und Ols
berg. Hier treten verschiedene, bis zu 30 m machtige, eisenreiche, kalkige Lager in 
obermitteldevonischen Stringocephalenschichten und oberdevonischen Prolecaniten
schichten nahe der Beriihrung mit Diabasen und Schalsteinen auf (s. UbersichtskarteTaf. I), 
ahnlich den Erzlagerstatten im Lahn- und Dillgebiet. 

Auf der stillgelegten Grube Marten berg bei Adorf legt sich der aus einer fortlaufenden Reihe linsen
formiger Lager bestehende Roteisenerzkorper, der nach der Teufe in Kalkstein iibergeht, mantelformig urn 
einen Schalsteinriicken (s. Abb.608). Der Eisengehalt des Erzkorpers betragt hier 25,4-28,4% Fe bei 
14,1-16,7% CaO, 10,0-12,0% Si02 undO,3-1,6% P20S' DerBetriebistseitlangerenJahreneingestelltworden. 

Auch die weiteren, hier friiher bauenden Gruben wie Eckefeld (bei Giershagen), Theodora, Semmet 
u. a. liegen samtlich in Fristen. Eine Abbauwiirdigkeit der noch vorhandenen Erzreste scheint nach den 
Untersuchungen von FISCHER (1929) zur Zeit nicht vorhanden zu sein. 

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse bei dem an die Kalke des obersten Mittel
devons gebundenen Briloner Roteisenerzvorkommen der nordlichen Randzone. 

Auf die hier auftretenden. kalkigen und eisenreichen, 2-20 m machtigen, vielleicht metasomatischen 
Erzlager ist in friiheren Zeiten unter anderem auf den Gruben Briloner Eisenberg (bei Olsberg), Char· 
lottenzug (bei Bredelar), Antoni und Grottenberg (bei Beringhausen), Enkenberg (bei Rosenbeck), 
Emma und Johannes ein lebhafter Bergbau umgegangen. 

Die Entstehung der Briloner Lagerstatten ist lange zweifelhaft gewesen. Wahrend man die Vorkommen 
friiher fiir metasomatisch gehalten hat, sieht man sie heute als sedimentierte Lager, d. h. als normale Schichten
glieder an, die dadurch entstanden sind, daB postvulkanische Thermen dem Meereswasser Eisensalze (Bikar
bonatsauerlinge) zugefiihrt haben, wodurch Eisen als Oxydhydrat oder als Eisenoxyd niedergeschlagen 
worden ist. 
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Nach den Untersuchungen von FISCHER (1929) solI den genannten Erzvorkommen keine Bedeutung 
mehr zukommen. 1916 ist die letzte Grube (der Briloner Eisenberg) eingestellt worden. 

Die Roteisenerzvorkommen des Balver Mitteldevons (s. Tafel XII) werden 
als Auslaufer der obengenannten Lagerstatten betrachtet. Sie sind vorwiegend ostlich 
der Lenne unter anderem auf den Gruben VoBloh, Limmersteinerzug und am 
Husen berge Gegenstand eines bescheidenen Bergbaues gewesen. 

Ihre nicht sehr machtigen Erzlager sind an die Kalke unterhalb der Schichten mit Maeneceras terebratum 
(oberes Mitteldevon) gebunden. Heute ist der Bergbaubetrieb auf den armen Vorkommen vollig erloschen. 

Ein weiteres Eisenerzgebiet ist der Warstein-Suttroper Braun- und Roteisen
erzbezirk (s. Tafel XII). Hier setzen auf tektonisch vorgezeichneten Linien (an der 
Grenze von oberdevonischen Schiefern zum Massenkalk) bauwiirdige Eisenerzlagerstatten 

auf. Vorwiegend handelt 
es sich um metasomati
sche Erzstocke und Lager 
aus Brauneisen-, Rot
eisen- und Toneisenstein 
von 3-50 m Machtig
keit und einem Eisen

___ C~~L~~ ~~t~e~-~h~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gehalt von 28 - 50 % bei 

Abb.608. Profil der Roteisenstein-Lagerstiitte vom Martenberg in Waldeck. 
Nach PAECKELMANN. 

1-8 % Phosphor. 
Auf ihnen ist friiher an 

vielen Stellen Abbau umge
gangen (so z. B. auf den Gruben 
David, Martinus, Hirsch
feld und Su tt bruch bei Sut
trop u. a.). Neben Suttbruch 
hat man vornehmlich die 

Grube David (nahe der Bilsteinhohle) betrieben. Das stockartige Erzlager besteht hier aus einer Dis
lokationsbrekzie (wahrscheinlich metasomatisch nach Kalkstein) mit teilweise phosphoritischem Eisenerz 
als Bindemittel. Das Erz enthalt 35-37% Fe und 1,4-1,5% P. 

1934 wurde hier von der Gewerkschaft Christiansgliick II die Forderung wieder aufgenommen. Sie 
solI inzwischen 1600 t monatlich erreicht haben. 

Auch andere Erze, z. B. Bleierze, sind hier gebaut worden, wie auf der Grube Hu bert (bei Kallenhardt). 

Die Lagerstatten des Ebbesattels. In den silurisch-unterdevonischen 
Schichten des Ebbesattels und weiter daruber hinaus finden sich bei Wildewiese 
u. a. a. O. Erzlagerstatten, die Roteisenstein, Eisenglanz, Brauneisenerz und Spateisen
stein fuhren. 

Nach E. SCHULZ ist auf diesen bis 1877 ein vornehmlich von den Gruben Rotloh, Rosengarten 
und Hermannszeche bei Allendorf betriebener, nicht unbedeutender Bergbau umgegangen, der angeblich 
mangels guter Abfuhrverhaltnisse eingestellt wurde. Der spater wieder aufgenommene Betrieb auf das Braun
eisenerzvorkommen der Hermannszeche ist 1917 auBer Betrieb gekommen. 

Nesterartige Brauneisensteinvorkommen mit gelegentlich beibrechenden Manganerzen kennt man 
an mehreren Stellen nordlich von Attendorn. Abbau hat jedoch meines Wissens nirgendwo stattgefunden. 

Zu nennen sind schlieBlich noch die vorwiegend als Gange den Massenkalk durch
setzenden kieseligen Einzellagerstatten des Roteisenerzvorkommens im Felsen
meere bei Sundwig. 

Uber die Vorrate der in zahlreichen ± schmalen Gangen anstehenden Erze des Felsenmeerbezirkes 
(mit rd. 50% Fe bei etwa 24% Si02) lassen sich keine Angaben machen. Nach den Akten des Oberberg
amtes scheinen die Vorkommen abgebaut zu sein. 

EinschlieBlich der unbedeutenden Vorkommen von Suttrop-Warstein werden die anstehenden 
Vorrate des Waldeck-Sauerlander Gebietes von KOHL (1934) noch auf 2 Mill. t sofort und 4 Mill. t 
bedingt greifbarer Erze geschatzt. 

Insgesamt betrug die Forderung dieses Bezirkes von 1910/27 rd. 318000 t mit durchschnittlich 30,5 Fe. 
1m Jahre 1935 wurden hier 103056 t Erz gewonnen. 

Bemerkenswert ist schlieBlich noch das Vorkommen von Eisenerzen, die an 
Eruptivgange des variszischen Gebirges gebunden sind. 

Nach SICHTERMANN sind im Eilpetal (einige km siidlich Hagen) echte Diabasgange mittel-oberdevoni
schen Alters aufgeschlossen, die Rot- und Brauneisenerze (mit 39-60% Fe) und Kupfererze (Kupfer
kies und Malachit) mit 2,38% Cu fiihren. Ortlich haben sich die Mineralanhaufungen so angereichert, daB 
Grubenfelder (Kupfererzfeld Julie und Eisenerzfeld Esperance) verliehen worden sind. 
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Bergbaubetrieb ist bislang nur auf Versuchsarbeiten beschrankt geblieben. Ihr Ergebnis hat hier zu 
weiteren Aufschlussen nicht ermutigen kiinnen. 

2. Karbon. 
Von den mit den Nebengesteinsschichten des flozfiihrenden Oberkarbons hauiig 

vergesellschafteten Eisensteinvorkommen abgesehen, sind bauwiirdige sonstige Eisenerz
lagerstatten im Karbon seltene Erscheinungen. 

a) Eisenerze des Unterkarbons. 
Unter den wenigen Vorkommen erwahne ich die im Kulm an der Grenze gegen den 

Kohlenkalk am Nordrande des Velberter Sattels auftretenden Brauneisenerzlager. 
Die wahrscheinlich durch eisenhaltige Verwitterungslosungen entstandenen Lagerstatten 
stehen moglicherweise genetisch mit den Blei- und Zinkerz fiihrenden Spalten der 
siidlich gelegenen Erzgruben in Verbindung (s. Abb.629). 

Es handelt sich in ihnen um lagergangartige Brauneisenerzvorkommen, die iirtlich angeblich bis 
uber 30 m machtig werden. Sie sind teils von der Eisensteinzeche Ver. Wulff in den Jahren 1854/88, teils 
in den Einzelfeldem Friedrich, Diedrich Wilhelm und Stollberg 1861/64 von der Phiinix A.G. gebaut und 
in Kupferdreh verhuttet worden. 

Soweit sich aus den durftigen, zur Verfugung stehenden Angaben ein Bild der Vorkommen gewinnen 
laBt, scheinen die Lagerstatten noch nicht viillig abgebaut zu sein. Neuerdings wird niirdlich von Sundwig 
ein ahnIiches Vorkommen wieder versuchsweise betrieben. 

b) Eisenerze des flozfiihrenden Karbons. 
Sehr bekannte Vorkommen stellen die an verschiedene Horizonte der flozfiihrenden 

Schichten gekniipften Eisensteinablagerungen dar, die teils als Spateisensteine, teils 
als Kohleneisensteine oder Toneisensteine (Spharosiderite) entwickelt sind. 

Die 1834 zum ersten Male auf der Zeche Friederika (bei Bochum) festgestellten Kohlen- und Spat
eisensteine bildeten in fruheren Zeiten Gegenstand lebhaften Bergbaubetriebes. Sie waren die Veranlassung 
zur Errichtung unserer zum Teil noch heute bestehenden Huttenwerke, wie des 1850 gegrundeten "Hiirder 
Bergwerks- und Huttenvereins", der 1853 errichteten "Henrichshutte" (bei Hattingen), femer der heute 
stilliegenden "Phiinixhutte" (bei Kupferdreh), der "Hutten von HaBlinghausen" (1854) und der A.G. 
"Neuschottland" (bei Steele-Horst). 

Wegen der wiederholten Uberlagerung der Eisensteinvorkommen in den verschiedenen Fliizhorizonten 
eignen sich die Einzellagerstatten nicht fUr eine kartenmaBige Darstellung. 

Spateisenstein. Der dem Kohlensandstein auBerlich ahnlich sehende Spateisen
stein (FeC03 mit geringen Mengen von Kalzium-, Magnesium- und Mangankarbonat) 
tritt fast durchweg in Flozform auf. 

Das bekannteste Fliizvorkommen, das "Hattinger Spateisensteinfliiz", liegt in den Magerkohlenschichten, 
und zwar zwischen Fliiz Sarns bank und Fliiz Sarns banksgen der Einheitsbezeichnung. Sein Eisen
gehalt wird von PETERS (1857) auf rd. 43% bei geringem Schwefel- und Phosphorgehalt angegeben. 

Da zweifellos erhebliche Teile dieses auf rd. 10 km im Streichen und rd. 2 km im Einfallen nach
gewiesenen, wenn auch nicht durchweg bauwurdigen Eisensteinflozes noch unverhauen sind, diirften hier 
noch groBere Vorrate vorhanden sein. Sie sind inzwischen von der Gelsenkirchener B.-A.-G. in Abbau genom
men worden. 

Neben der Flozform ist die Knollenform haufig. Als unregelmaBig ausgebildete ± 
dicke Knollen von birnenformiger Gestalt mit groboolithischer Struktur und reicher 
Schwefelkiesbeimengung kenne ich Spateisenstein aus der Kohle zahlreicher Floze 
(s. Abb. 238). 

Nach einer Analyse von BROOCKMANN hat eine 
Morgensonne) folgende Zusammensetzung: 

FeC03 

CaC03 

MgC03 

69,26% 
6,25% 
5,25% 

derartige Knolle aus Floz Wilhelm (Zeche Frohliche 

Organische Stoffe. . . . .. 10,80 % 
Fe20 a (darunter 0,33% P 20 S). 4,50% 
Mn20 3 • • • • • • • • • • 2,31 % 

-~~~ 
100,37% 

SchlieBlich habe ich Eisenspat in Gestalt mehr als kopfgroBer, gelbbrauner Kon
kretionen mit oolithischer Struktur in mehreren Schiefertonzonen der Fettkohlen
schichten beobachtet, so z. B. im Liegenden von Floz 22 der Zeche Victoria bei Liinen. 
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Eine von WINTER (1926) angefertigte Analyse einer dieser hier nicht selten auftretenden Knollen ergab: 

H 20 
Si02 

CO2 

FeO 
AI20 a · 

0,18% 
8,86% 

33,40% 
52,54% 

2,67% 

CaO ..... . 
MgO ..... . 
Na20 und K 20 . 

1,07% 
1,21 % 
0,07% 

100,00% 

Auf Eisen umgerechnet, betragt hier der Fe-Gehalt des Spateisensteins 40,8%. Damit unterscheidet 
er sich nicht mehr sehr wesentlich vom reinsten Spateisenstein aus dem Siegerland mit 48,3 % Fe. Ein Abbau 
dieser Knollen erscheint jedoch im Hinblick auf das ungiinstige Verhiiltnis von Eisensteinknollen und Schiefer
ton ausgeschlossen zu sein. 

Nahe dem Ausgehenden ist der in FlOzform auftretende Spateisenstein in Brauneisenstein umgewandelt. 
Er enthiilt dann stellenweise noch Einsprengungen der verschiedensten Mineralien wie Bleiglanz, Zinkblende 

em . ...... . .... . ...... . .. . . .. . . 

2, .............. . 

LeUen 

6rarllbc;,.,i.rC!1' 5 - _ 
H:ohIMri.scn~r, 7-

~~r~~~I~tMr. 10-

10,0 

10,4 

3.6,0 

48,4 

und Arsenkies. Geriistet steigt der Eisengehalt der
artiger Erze bis auf 65 % Fe an. 

Kohleneisensteine. Der in England als 
"blackband" bezeichnete und dort sehr 
haufige Kohleneisenstein ist auch im Kar
bon Westfalens nicht selten und hier frtiher 
auf vielen Zechen bergmannisch ausge
beutet worden. Seine Hauptvorkommen 
liegen in den Mager- und EBkohlenschich
ten in Form ± machtiger, bergmittelartiger 
Einlagerungen in Fl6zen (vgl. Abschnitt V). 
Aus der Mager- und EBkohle sind mir 
mindestens 15 Zonen als horizontbestan
dige, ± bauwtirdige Kohleneisensteinbanke 
bzw. Fl6ze von sehr verschiedener Mach
tigkeit (von wenigen Zentimetern bis zu 
2,5 m) und auf langere Erstreckung aber 
schnell wechselnder Beschaffenheit bekannt. 
In den Fettkohlenschichten zahlt man 
etwa ftinf, aber fast durchweg unbauwtir
dige Vorkommen. Etwa ebenso viele, wirt
schaftlich meist bedeutungslose Kohleneisen
steinfl6ze weisen je die Gas-, Gasflamm
und Flammkohlenschichten auf. 

Abb. 609. Profil des Eisensteinflozes Dickebank der Zeche Der Kohleneisenstein besteht aus einem Ge-
Friederika. Umgez. nach DOHMEN. menge von kohlensauerem Eisenoxydul (FeC03), Alu-

miniumsilikat und geringerer oder griiBerer Menge 
von Kohlenstoff in wechselnden Verhaltnissen. Akzessorische Beimengungen sind unter anderem Kalzium, 
Magnesium und Mangan als Karbonate sowie Phosphor, Titan und Zink. Fiir die Beurteilung des Kohlen
eisensteins als Erz ist nur der Eisen-, Mangan. und Phosphorgchalt sowie der Riickstand von Bedeutung. 

Der verschiedenartigen Ausbildung der Eisensteinbanke entsprechend, schwankt der Eisengehalt sehr 
erheblich und bewegt sich zwischen wenigen Hundertteilen und 35% Fe (und mehr) neben etwa 1 % Mn und 
rd. 0,50% P 20 S' Meist reichert sich der Eisengehalt nach dem Liegenden der Fliize zu an, wahrend das Erz 
nach dem Hangenden zu stellenweise in eisenreichen Brandschiefer iibergeht. 

Bemerkenswert ist der hohe Gehalt des Eisensteins an Kohlenstoff, der stellenweise eine Riistung der 
Erze ohne Zugabe eines Brennmittels erlaubt. Enthalt der ungeriistete Kohleneisenstein im HiichstmaB 
40% Fe, kann der Eisengehalt abgeriistet auf 65% steigen. 

Wie schon erwahnt, lassen die Eisensteinvorkommen den EinfluB der Tiefenunterschiede nicht ver
kennen. Hinsichtlich der primaren Unterschiede zeigen sie sich nach KRuseR in der Tatsache, daB die 
hangenden Teile der Eisensteinfliize kohlenstoff- und tonreicher, aber phosphorarmer sind als die liegenden. 
Die sekundaren Teufenunterschiede kommen darin zum Ausdruck, daB die Eisensteinfliize in ihren hiiheren 
Teilen durch Einwirkung der Atmospharilien in Brauneisenstein umgewandelt worden sind, was sich selbst 
noch in ihren tiefliegenden Teilen durch die rostbraune Farbung des Eisensteins geltend macht; demgemaB 
nimmt auch der Fe-Gehalt mit der Teufe abo 

Wirtschaftlich spielten die Eisensteine (Kohlen- und Spateisensteine) friiher eine wichtige Rolle. 
Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden die ersten Mutungen auf Eisenerz eingelegt. Die darauf erfolgten 

zahlreichen Verleihungen begriindeten die bekannten groBen Hiittenwerke Westfalens. Seit dieser Zeit stieg 
die Fiirderung standig, um im Jahre 1865 mit rd. 365000 tjJahr die Hiichstmenge zu erreichen. In der Folge-
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zeit ging sie dann bis auf wenige Tausend Tonnen im Jahre 1911 zuriick. Immerhin war ihre Bedeutung fiir 
die Versorgung der heimischen Eisenindustrie recht erheblich. Entfiel doch noch im Jahre 1870 etwa die 
HaUte aller in Westfalen verschmolzenen Eisenerze auf die Eisensteine des Karbons. 

Freilich ist die Hohe der Forderung oft iiberschatzt worden. Entgegen alteren Zusammenstellungen 
betrug die gesamte EisenerzfOrderung von 1852 bis 1911 rd. 9,2 Mill. t (OBERSTE-BRINK 1937). Die Griinde 
fiir den Riickgang beruhten weniger auf dem Mangel an vorhandenen Erzen als in erster Linie auf der Unregel. 
maBigkeit der Vorkommen, d. h. der schnellen Anderung in der Machtigkeit der Lagerstatte im Streichen und 
Fallen, auf dem standigen Wechsel des an sich nicht hohen Eisengehaltes, der stellenweise sehr hohen Kiesel
saurefiihrung, insbesondere aber auf den gegeniiber der Geringwertigkeit des Erzes zu hohen Selbstkosten 
seiner Gewinnung. Dazu kamen Verhiittungsschwierigkeiten sowie die volligen Veranderungen der Verhaltnisse 
auf dem Erzmarkte. 

Zweifellos stehen auf verschiedenen Zechen noch groBere Vorrate an Eisenerzen an, deren Mengen jedoch 
nur durch sehr ins einzelne gehende Sonderuntersuchungen ermittelt werden konnen. Sicher ist aber schon 
heute, daB es sich um sehr groBe Mengen nicht handeln kann (vgl. auch OBERSTE-BRINK 1937). Jedenfalls 
laBt sich ein endgiiltiges Urteil iiber die Bedeutung dieser Eisenerze fiir die Hiittenindustrie mangels geniigender 
Unterlagen noch nicht geben. 

Sehr zu begriiBen ist, daB inzwischen wieder auf folgenden Zechen die Eisensteinforderung auf
genommen ist: 

Auf Zeche Friederika (bei Bochum) wird Eisenstein (mit rd. 30% Fe und 18% C, 0,6% Mn, 11 % R, 
aus dem 0,40-1,50 m machtigen Kohleneisensteinfloz Floz Dicke bank (s. Abb.609), und zwar in einer 
Menge von rd. 60000 t im Jahre 1937 gefordert. 

Die Zeche Gottessegen baut Eisenstein in Fl. Dreck bank (Kirchhorder Eisensteinfloz) mit .Al20 a 
= 4,11, Si02 = 8,23, Fe = 33,9, MnO = 1,14, CaO = 2,18, MgO = 2,75, P 20 S = 0,82, S = 0,08, Ti02 

= 0,23, C = 5,54, CO2 = 29,12, H 20 = 2,06 (in Hundertteilen). Forderung in 1937 rd. 81000 t. 
Die Zeche Ludwig (in Rellinghausen) gewinnt den Kohleneisenstein eines Girondeller FlOzes mit 

28% Fe, 10% C, 25,3% CO2, 1,0% Mn, 0,4% P, 13% Si02, 6% AI20 a, 3% CaO, 2% MgO, bei einem 
spezifischen Gewicht von 2,9-3,1. Forderung in 1937 rd. 39000 t. 

Die Zechen Wilhelmine Victoria und Unser Fritz sind gleichfalls zum Abbau eines Kohlen
eisensteinvorkommens iibergegangen. Das im Hangenden des FlOzes "D" der oberen Gaskohlenschichten 
in einer schwankenden Machtigkeit von 0,50-1,45 m aufgeschlossene Floz der erstgenannten Zeche hat 
einen schnell wechselnden Fe-Gehalt zwischen 32 und 42% bei rd. 0,5% Mn, 0,5% P, 0,6% AI20 a, 1,5% 
CaO, 2,2% MgO, 0,9% Si02 und 30% Gliihverlust. 

Der Vollstandigkeit halber seien auch noch die Toneisensteine erwahnt. Die 
Toneisensteine (clay bands) oder Spharosiderite finden sich vorwiegend in Schiefer
tonen im Hangenden (bzw. Liegenden) der Floze, untergeordnet auch in Sandschiefern 
der verschiedenen Kohlengruppen, und zwar lagen- oder bandformig oder in Form teils 
kleiner, knollenformiger Gebilde, teils groBer, flachspharoidaler Knollen mit bis 1 m 
Durchmesser (vgl. Abschnitt "Nebengestein der Kohle"). 

Chemisch stellen sie ± stark durch Ton verunreinigten Spateisenstein dar. Eine Analyse einer Ton
eisensteinknolle der Zeche Weme ergibt 34,2 % Ferroeisen, 30,4 % CO2, 3,3 % Ferrieisen, 10,1 % Gangart. 
Lagerstattentechnisch sind die Toneisensteine wegen ihres zu geringen Eisengehaltes ohne Bedeutung. 

3. Zechstein. 
a) Die Brauneisenerze des Schafberges und des Hiiggels. 

Eisenerze des Schafberges. In den den Schafberg stellenweise mantelformig um
gebenden Zechsteinkalken sind vorwiegend im S und ° der Karboninsel zahlreiche 
Lagerstatten von Brauneisenerz (2 F 20 3 • 3 H 20) eingelagert, welche von der Georgs
Marienhiitte auf den Zechen Hektor, Perm und Friedrich Wilhelm gebaut worden sind 
(s. Abb. 610). Die Form der Lagerstatten ist recht unregelmaBig und als stock- oder 
nesterformig zu bezeichnen. Ihre sohlige Ausdehnung schwankt von wenigen Metern 
bis zu 100 m. Uber ihre Teufenerstreckung lassen sich keine sicheren Angaben machen, 
da man sie kaum bis zum Tiefsten verfolgt hat. Die nicht selten kieseligen Erze sind 
im allgemeinen scharf von den umgebenden Zechsteinkalken getrennt. GesetzmaBig
keiten im Auftreten der Erzlagerstatten lassen sich nur schwer feststellen, doch ist ihre 
Gebundenheit an Verwerfungen nicht zu verkennen. Die Stiickerze (Brauneisenerze und 
Spateisensteine) enthalten 25-50% Fe, 18-20% Riickstand und 25% Nasse. 

Beziiglic. ihrer Entstehung besteht kaum ein Zweifel dariiber, daB man es hier mit metasomatischen 
Lagerstatten zu tun hat, die durch Umlauf eisenhaltiger Losungen auf Spalten und Schichtflachen unter 
Verwandlung des Zechsteinkalkes in Spateisenstein (FeCOa) entstanden und spater in Brauneisenstein 
(2 Fe20 a . H 20) umgewandelt worden sind. Stellenweise, wie auf Zeche Perm, traten auch bauwiirdige Gange 
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von Bleiglanz (PbS) auf. Das Erz ist wegen seiner Kalkarmut von der Georgs.Marienhiitte in Verbindung 
mit den kalkigen Hiiggelerzen als gutes Mollerungserz verwendet worden. Infolge der zunehmenden Armut 
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Abb. 610. Die Erzvorkommen am Schafberg bei Ibbenbiiren. 

an Eisen nach der Tenfe und des 
hohen Brennstoffverbrauches der 
Erze wurden die Betrie be in den 
Jahren 1917 bis 1921 eingestellt. 
Zur Zeit geht wieder ein beschei
dener Abbaubetrieb der Klockner
Werke um. 

Vorrii.te. Die noch anstehen· 
den Vorrate werden von KOHL 
(1934) zu 1 Mill. t (sofort) und 
2 Mill. t (bedingt) verwendungs. 
fahiger Erze angegeben. Nach 
dem Ergebnis der neuen Versuchs
betriebe scheinen die Vorrats· 
zahlen reichlich hoch zu sein. 

Die Braun - und Spateisen
steinlagerstatten des Hiiggels 
(bei Osnabruck). Die Eisen
erzvorkommen des Huggels 

sind denen am Schafberge ahnlich. Auch hier wird die Karboninsel des Huggels fast 
allseitig mantelformig von 30-40 m machtigen Zechsteinschichten umgeben, die stellen-
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Abb. 611. Vbersichtskarte der Eisensteingrube Hiigge!. 

weise in ihrer uberwiegenden Machtigkeit in ± bauwiirdige Eisenerze (Spateisenstein und 
Brauneisenerz) umgewandelt sind. Nur die liegenden eisenreichen Teile des Zechstein

kalkes von etwa 8-10 m Machtig
keit konnen als eigentliche Erzlager 
angesehen werden. Der machtigere 
Teil der uberlagernden Kalke ist nUl' 
als Zuschlagerz (mit bis 10% Fe und 
12 % MgO) zu betrachten. Die tiefsten 
Schichten (Kupferschiefer und Stink
stein) sind fast eisenfrei. Wie die zahl
reichen groBen Tagebaue der Georgs
Marienhiitte auf der Nordseite des 
Hiiggels (s. Abb. 611) zeigen, werden 
sie stellenweise von scharf ausge
pragten Verwerfungen abgeschnitten. 
Die an der Oberflache ortlich in 

Abb. 612. Eisenerztagebaubetrieb am Hiigge!. Aufn . KUKUK. Ocker (mit bis 45 % Fe) umgewandel-
ten Brauneisenerze (mit bis 35 % Fe) 

gehen nach der Tiefe zu allmahlich in harten, gelbbraunen, feinkristallinen Spateisen
stein (mit bis 30% Fe), stellenweise imch in eisenreiche Dolomite iiber. 
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Mit BEYSCHLAG und HAARMANN (1909) kann man annehmen, daB der Spateisenstein (FeCOa) meta
somatiseher Natur ist und seine Entstehung den wahrend der Faltung und Aufriehtung der Sehiehten des 
Huggels auf Spalten umflieBenden, eisenhaltigen Wassern verdankt, die Kalk lOsten und Eisenkarbonate 
absetzten. Die Umwandlung des Spateisensteins in Brauneisenstein und Oeker ist als die erst in jungerer 
Zeit erfolgte Bildung des eisernen Hutes anzuspreehen. 

Fruher wurden fUr ihre Verwendung im Huttenbetrieb fUr Brauneisenerze Eisengehalte von 35% (bei 
12% Ruekstand und 24% Wasser) und fUr Spateisensteine von 30% Fe (bei 6-10% Ruekstand und geringem 
Wassergehalt) verlangt. Trotz des sauren Charakters des Erzes ist es noeh bis 1918 von der Georgs-Marien
hutte als Zusehlagerz zur Herstellung von Bessemerroheisen gewonnen worden. 

Der auf uralte Zeiten (Sage vom Huggelsehmied) zuruekgehende Bergbau ist 1930 eingestellt worden. 
1906/07 betrug die Forderung noeh 200000 t. Die Vorrate an greifbarem Erz sollen nur mehr rd. 100000 t 
betragen. Weit groBer ist di~ Menge der Zusehlagerze (rd. 30 Mill. t), von denen jedoeh nur 3 Mill. t abbau
wurdig sein sollen. Zur Zeit wird nur noeh das an unerwunsehtem MgO reiehe Zusehlagerz im Tagebau 
gewonnen (s. Abb. 612). 

4. Jura. 
a) Die Eisenerzlagerstiitten des Wesergebirges und des Teutoburger Waldbezirkes. 

Die Eisenerzlagerstatten des We serge birges stellen lager- bzw. flozartige Vor
kommen des Juras dar, die hier - wie auch anderwarts - an drei getrennte Stufen des 
Juras gebunden sind (s. KLuPFEL 1926). Es lassen sich unterscheiden: 
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Abb.613. Schematisches Profil der jurassischen Eisenerz-Lagerstatten im Wesergebirge. Umgez. nach WIESE. 

Toneisensteine des oberen Lias und des unteren Doggers. Langs des ganzen Siid
hanges des W eserge birges finden sich in den Schichten des oberen Lias und des 
unteren Doggers bei Hausberge, Dehme, Liibbecke, Rodinghausen und Buer 
mehrere schwache Lager von Toneisensteinkonkretionen (Spharosideriten) mit 
etwa 30,0% Fe. Bei Hausberge sind auBerdem Toneisensteingeoden des Juras 
und der Kreide auf sekundarer Lagerstatte gewonnen worden. 

Diese Erze wurden auf der Eisenhutte "Porta Westfaliea" (bis 1873) zugute gemaeht. Heute seheinen 
die gesamten Vorkommen, die bis zu 100000 tin einem Jahre geliefert haben, ohne wirtsehaftliehe Bedeutung 
zu sein. 

Bei Bielefeld beherbergen die Arietensehiehten des Lias feinoolithisehe Toneisensteinfloze, die jedoeh 
kaum bauwurdig sind. 

Toneisensteinfloze im oberen Dogger (westlich der Weser). Unmittelbar im Hangenden 
der machtigen Porta-Sandsteine der Makrocephalenschichten (oberer Dogger) tritt eine 
0,50-2 m machtige, niveaubestandige und fossilreiche, kalkig-tonig-sandige Eisen
oolithbank auf. 

Der Betrieb auf den unter dem Namen des "Wittekindsflozes" von der Zeehe Porta I in der Wallueke 
bei Haverstiidt (Kreis Minden) und am Wittekindsberg gebauten Vorkommen war im vergangenen Jahr
hundert wegen starker Wasserentziehungssehaden, Armut des Erzes an Fe und Beforderungssehwierigkeiten 
eingestellt worden. Das im Anbrueh blaugralle, dureh seine FeS2-Fuhrung an der Luft rostbraun werdende 
Erz hatte einen Dllrehsehnittsgehalt im Roherz von 27-28% Fe, 25-30% Ruekstand und 15-18% CaO 
bei 0,5% P und ± S. 
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Zur Zeit wird das Floz wieder von der Gewerkschaft Porta fiir eine sehr erhebliche Forderung aus
und vorgerichtet. Es ist beabsichtigt, das Feld durch zwei Schachtanlagen aufzusch1ieBen, von denen jede 
bis zum Jahre 1940 rd. 1 Mill. t fOrdern soll. Das Erz hat folgende Zusammensetzung: Fe = 23-24%, 
Si02 = 14%, A1 20 3 = 8%, CaO = 8-9% bei wenig Phosphor und Mangan, aber ± S. Durch Rosten 

Abb.6U. Aufsehlull dreier Roteisensteinfloze im Korallenoolith des Weillen 
Juras (V = VietoriafHiz, W = Wohlverwahrtfloz, Z = Zwisehenfloz). Stein
brueh an der Ostseite des Konigsberges siidlich I>erbeck im Wesergebirge. 

kann das Erz angereichert werden. Die 
Vorrate werden bis 500 m auf etwa 
30-50 Mill. t geschiitzt. 

Roteisenerze des MaIms. 1m vor
wiegend kalkig ausge bildeten 0 beren 
Jura treten westlich und ostlich der 
Weser gewisse Schichten des oberen 
Oxfords in der Fazies oolithischer, 
kalkiger Roteisenerze auf (siehe 
Abb.613). Das Erz ist hier in meh
reren 2-10 m machtigen Banken 
zu ortlich begrenzten Erzlager
statten (vgl. dazu KLUPFEL 1926) 
angereichert, die aber zum groBten 
Teil schon abgebaut sein diirften. 

Man unterscheidet vom Liegen
den zum Hangenden das 3-10 m 
machtige, aber eisenarme N ammer 
Klippenfloz (mit 15-22% Fe 
nach friiheren Angaben, 10-20% 

Riickstand, Rest Kalk) , ferner das anscheinend vollig verhauene, bis 2 m dicke, Fe
reiche Victoriafloz (mit bis 45% Fe), weiter das eisenarme Josephfloz und 
schlieBlich das bis 3 m messende Wohlverwahrtfloz (mit 23-30% Fe) (vgl. Abb. 614). 

Abb.615. Sandige Kalke des Korallenooliths mit dem Wohlverwahrtfloz (W), 
links anstehend, rechts abgebaut und versetzt. Steinbrueh der Zeche 

Wohlverwahrt siidlieh Kleinenbremen im Wesergebirge. 

AuBerdem sind noch eine Reihe 
anderer ± eisenreicher Horizonte be
kannt, die aber kaum bauwiirdig sein 
diirften, wie das "Westendorfer F16z", 
das "Zwischenf1oz" und das "Fossilf1oz". 

Auf den obengenannten Flozen ist 
friiher ein ± schwunghafter Bergbau 
umgegangen, der noch kurz vor dem 
Kriege insgesamt rd. 400000 t forderte. 
So baute unter anderem die Zeche 
Victoria (Dortmunder Union) zwei 
Floze: "Nammer Klippenf1oz" und 
"Victoriafloz" (Hauptfloz). Die Grube 
W ohl ver wahrt (Dortmunder Union) 
in Kleinen-Bremen trieb bis 1923 Berg. 
bau auf dem 2-2,5 m machtigen Wohl
verwahrtfloz (mit rd. 36,5% Fe, 0,40% 
P 20 6, 18-28% Riickstand und hohem 
Mangangehalt). Die bauwiirdigen Teile 
dieses F16zes sollen heute fast ver· 
hauen sein (s. Abb.615). 

Zur Zeit ist hier das "Klippenf1oz" 
durch die Vereinigten Stahlwerke wieder 

in Betrieb gekommen. Der hauptsachlich im oberen Teil des Lagers angereicherte Eisengehalt ist gering 
(13-14% Fe), bei 12% Si02, 33-35% CaO + MgO, 3% A120 3, 0,2% P und 0,1 % Mn. Auch diese Vorrate 
sollen nicht sehr erheblich sein. 

Die zur Zeit rd. 200000 t betragende Forderung soil bis auf 350000 t gebracht werden. 
Gesamtvorrate des Weserge birges. EINECKE (1935) schatzt die durchaus bauwiirdigen Vorrate 

auf rd. 5,7 Mill. t und die bedingt bauwiirdigen auf rd. 76 Mill. t. AuBerdem ist noch mit rd. 50 Mill. t eisen
reichen Kalkzuschlagen zu rechnen. 

Eisenerzlager der Egge. Die am Ostrande der Egge auftretende Erzmulde von 
Langeland -Al ten beken (nordlich von Warburg) (s. Tafel XII) fiihrt mehrere oolithische 
Brauneisenerzlager, deren untere dem Jura und deren obere der Kreide angehoren_ 
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Diese Erzlager (mit 20-30% Fe) sind friiher stellenweise gebaut worden. Neuere Untersuchungen 
sollen Eisenerze von so geringem Fe-Gehalt nachgewiesen haben, daB die bergwirtschaftliche Bedeutung der 
Vorkommen angesichts der nicht sehr groBen Vorrate sehr bescheiden ist. 

Ein ahnliches Vorkommen von nicht sehr groBer Ausdehnung ist das von Bone burg 
mit einem 5-6 m machtigen, roten Oolithfloz, das einen Eisengehalt von 30-33% 
besitzen solI. Das fruher von der Teutoniahutte gebaute Vorkommen soIl auf seine Bau
wurdigkeit neu untersucht werden. 

b) Das Minettevorkommen bei Bislich (Niederrhein). 

1m NW des Industriebezirkes liegt eine Eisenerzlagerstatte, die, abgesehen von der 
Eigenart ihres Vorkommens, auch wegen ihrer moglicherweise vorhandenen wirtschaft
lichen Bedeutung Beachtung beanspruchen darf. Diese Lagerstatte ist im Jahre 1903 
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Abb. 616. tlbersichtskarte uud Profil des liassischen Eisenerzvorkommells von Bislich. Niederrhein. 

durch Zufall beim Niederbringen einer Tiefbohrung auf Steinkohle sudostlich von Bislich 
nordwestlich von Xanten bei rd. 470 m Tiefe im Lias entdeckt worden (s. Abb. 616). 
Mehrere auf das Vorkommen angesetzte Tiefbohrungen waren gleichfalls erfolgreich, 
so daB eine Reihe von Normalfeldern auf Eisenerz verliehen werden konnte. Nach 
MULLER tritt der Eisenstein an der Grenze von mittlerem und unterem Lias auf, der in 
der Bohrung Bislich mit insgesamt 355 m durchbohrt worden ist. Sowohl im 0 als 
im W scheint die Lagerstatte von Verwerfungen abgeschnitten zu sein. 1m ubrigen ist 
die Tektonik dieser Lagerstatte noch nicht einwandfrei erkannt. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach handelt es sich um ein schollenartiges, auf einen Liasgraben beschranktes Vor
kommen. 

Das oolithische Erz des rd. 8-10 m machtigen Lagers ahnelt seiner petrographischen 
Beschaffenheit nach sehr dem lothringischen Minetteerz aus dem Dogger. Sein Eisen
gehalt ist sehr schwankend und bewegt sich rechts des Rheins zwischen 19 und 41 % 
bei einem Phosphorgehalt von 0,5-0,6%. 
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Eine Erzprobe zeigte im einzelnen folgende Zusammensetzung: Fe = 34,39%, Mn = 0,4%, CaO = 9,61 %, 
MgO = 1,6%, P = 0,45%, SiOz = 9,8%, Al20 3 = 8,6%, Gliihverlust (COz + H 20) = 10,5%. Nach einer 
im Laboratorium der W.B. ausgefiihrten Analyse ergab sich: 3,00% Fe20 3 + 31,40% FeC03 + 12,00% FeO 
(als Silikat) = 26,5% Fe, 5,40% H 20, 7,00% Si02 (Unlosliches), 7,65% AlzOa, 0,86% PzOs, 23,58% CaC03, 

7,71 % MgC0a, 14% Org. Stoffe, Spuren von Mangan. 
Bergwirtschaftliches. Bergrechtlich verliehen sind rechtsrheinisch 5 Felder mit rd. 10 Mill. mZ 

Flacheninhalt. Nach EINECKE-KoHLER diirfte der anstehende Vorrat bei einer Langenerstreckung des Vor
kommens von 2 km und 300 m Breite die Moglichkeit einer wirtschaftlichen Tiefbauanlage bieten. SCHULZ
BRIESEN (1904) schatzte den Erzvorrat unter Annahme eines Flacheninhaltes von 150000 m2 und einer 
Lagermachtigkeit von 10 m sowie einer 80%igen Bauwiirdigkeit auf rd. 4 Mill. t. Unter Zugrundelegung 
einer Flache von rd. 10 Mill. m2 und einer Erzfiihrung von 2,5 t je m2 mochte ich den Gesamteisenerzvorrat 
auf rd. 20 Mill. t schatzen, ohne bestimmte Angaben hinsichtlich der bauwiirdigen Mengen machen zu konnen. 

5. Kreide. 
a) Toneisensteinvorkommen von Benthein·Ochtrup.AIstatte. 

1m N und NW des Miinsterschen Beckens treten bei Bentheim, Ochtrup, Aistatte 
und Ottenstein ausgedehnte, an Fe arme Eisensteinlager auf, die wegen ihres groBen 

Abb.617. Bei der Tongewinnung ausgeitaltene Toneisensteiugeoden des unteren Apt 
in der Ziegeleigrube Hiindfeld bei Alstiitte. 

Gesamtvorrats, der nicht un
giinstigen mineralogischen Zu
sammensetzung des Erzes, der 
Gewinnbarkeit im Tagebau 
und der scheinbaren Einfach
heit der Aufbereitung zur Zeit 
wieder im Vordergrund des 
Interesses stehen (s. Taf. XII). 

Die Erze sind in Form 
flozartig aneinander gereihter 
Lagen von Toneisenstein -
knollen von brotlaibartiger 
Form und Faust- bis Kopf
groBe entwickelt (s. Abb. 617). 
Stellenweise zu geschlossenen 
Banken vereinigt, finden sie 
sich in Abstanden von 0,50 
bis 2 m in den meist dunklen 
Begleittonen. Die Dicke dieser 
sog. Floze ist gering und geht 

nur selten iiber 0,30 m hinaus (vgl. Abb. 618). Ihrer geologischen Stellung nach gehoren 
die Erze der unteren Kreide, und zwar soweit sie wirtschaftlich bedeutungsvoll sind, 
den Stufen des Barremes und des Apts an. Diese bilden hier in ihrer Gesamtheit mehrere 
flache Mulden, und zwar eine ausgedehnte nordliche Mulde, umfassend das Gebiet 
zwischen Bentheim, Ochtrup und Gronau (sog. Brechte-Mulde), und eine schmale 
siidliche in der Richtung Aistatte, Ottenstein und Stadtlohn (s. Tafel XII). 

Die Ausbildung der erzfiihrenden Schichten ist in beiden Mulden nicht gleichmaBig, 
insbesondere ist das Verhaltnis von Ton zu Erz ein sehr verschiedenes. 

Stelienweise fiihren auch die Tone des Valanginiens der Bentheim-Ochtruper Gegend viel Erz, und zwar 
Schwefelkies, so daB Mutung auf Schwefeikies eingelegt worden ist, Z. B. Hugo bei Haarmiihle. 

Die in frischem Zustande blaugrauen Toneisensteinseptarien gehen bei der Verwitterung in gelbrote, 
schalige Gebilde iiber. Das Eisen ist vornehmlich als kohlensaures Eisenoxydul in Verbindung mit SiOz, 
Al20 3• MgO, PzOs, MnO und S vertreten. Nach BEYSCRLAG und KRUSCR (1917) enthalt eine Durchschnitts
analyse von Erzen der Bentheim-Ochtruper Mulde 33,65% Fe, 0,22% Mn und 0,625% P. 

Eine Durchschnittsanalyse von Erzen aus der Alstatte-Ottensteiner Mulde zeigt folgende Werte: 
Fe. 
Mn 
P. 
S . 
CaO. 

30,00--45,00%, 47,26% (gerostet) MgO.... 1,40- 3,24%, 3,16% (gerostet) 
0,20- 0,47%, 0,49% Al20 3 • • •• 1,40- 3,08%, 2,65% 
0,14- 1,24%, 0,73% Si02 • • • •• 10,00-19,00%, 18,02% 
0,09- 0,14%, 0,35% Gliihverlust 
2,10- 7,00%, 5,36% (C02 + H 20). 26,20-30,20% 
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Der Eisengehalt des Erzes kann, wie oben ersichtlich, durch Verrostung im Durchschnitt von rd. 35 % auf 
47 % gesteigert werden. Somit verhalt sich das Erz ahnlich wie der bekannte Siegerlander Rostspat, nur mit 
dem Unterschiede, daB es weniger manganhaltig, dafiir aber kalk- und riickstandreicher ist. Sein Phosphor
gehalt, der etwa dem der Minette entspricht, macht es auch fUr den ThomasprozeB verwendbar. 

Fiir die Bauwiirdigkeitsfrage der Erzablagerungen ist das Verhaltnis des Eisensteins zum Tone von 
groBter Wichtigkeit. Nach den bislang bekannt gewordenen Aufschliissen zu urteilen, schwankt die Zahl 
der in der Bentheim-Ochtruper Mulde auftretenden Eisensteinbanke zwischen 7 und 
80 Lagen, ihre Machtigkeit je zwischen 0,05 und 0,47 m. Daraus ist ein Machtigkeits. 
verhaltnis vom Eisenstein zum Ton im Durchschnitt von I: 10 und eine Erzmenge je 
I m2 Flache (bei einem spezifischen Gewicht von 3) von 3-9 t ermittelt worden. In 
der Alstatte-Ottensteiner Mulde soll das Verhaltnis von Eisenstein zu Ton etwas 
giinstiger sein und angeblich stellenweise I: 5 betragen. 

Uber die Hohe der V orra tsmenge gehen die Ansichten noch sehr auseinander. 
KEYSER (1918) ermittelte allein fiir ein 2 km langes und rd. 800 m breites Erzfeld bei 
Alstatte (bei 3 m Machtigkeit und einem Verhiiltnis von Eisen zu Ton von I: 12) bis 
30 m Tiefe rd. II Mill. t Eisenerz. EINECKE (1935) gibt fiir eine Flache von 30 km2 

iiber 200 Mill. t Erz an. Er schiitzt die gesamte erzfiihrende Flache auf rd. 150 km2, 

ohne allerdings den Gesamtvorrat zu ermitteln. Hochstwahrscheinlich ist aber die 
Ausdehnung der Erzvorkommen erheblich groBer und damit auch der Gesamtvorrat 
ein sehr bedeutender. 

PlanmaBige Untersuchungen wahrend der Kriegszeit HeBen trotz der sehr geringen 
Tiefenlage und der zweifellos recht erheblichen Erzvorrate eine wirtschaftliche Ge
winnung der Toneisensteine wegen der UnregelmaBigkeit der Ablagerung und der 
schwierigen Trennung der Froze vom Ton als sehr fraglich erscheinen. 

Abb. 618. Profil durch 
das Toneisenstei nvor
kommen von Bent· 
heim - Ochtrup -Otten· 
stein. Nach EINECKE· 

KOHLER. 

Angesichts unseres groBen Eisenbedarfs miissen die Verhaltnisee heute neu gepriift werden. Zur Zeit 
werden durch die Gewerkschaft Gildehaus sehr eingehende Untersuchungen zur Feststellung der Ab· 
baumoglichkeit angestellt, die aber noch nicht abgeschlossen sind. 

b) Weitere Eisensteinvorkommen der Kreide. 
Haufig sind die vorherrschenden Sandsteine des N eokoms durch Eisenhydroxyd 

III eisenschiissige Sandsteine, sog. "Eisensteinfloze ", umgewandelt. Hierhin gehort 

N 

I. I . ~ ·,1 
LoS ..,ge>dlii_ 800en 

Abb. 619. Schematisierter Schichtenschnitt durch das cenomane Brauneisensteinkonglomerat in der Gegend von Horde. 

auch das von Alten beken bis Halle i. W. am Westrande des Teutoburger Waldes 
auftretende, 1-4 m machtige neokome Brauneisensteinkonglomerat. 

Auf dieses Vorkommen ging von der ehemaligen Eisenhiitte bei Altenbeken langere Zeit Abbau urn. 
Wegen der UnregelmaBigkeit der Ablagerung, des sehr wechselnden Eisengehaltes und der wenig giinstigen 
Zusammensetzung beansprucht das Vorkommen wirtschaftlich nur untergeordnete Bedeutung. 

Bekannt ist auch das Vorkommen von Eisensteinen im Liegenden des Cenomans 
im Gebiete der westfalischen Kreideablagerung. 

Es handelt sich hier urn ein ausgedehntes (irrtiimlich friiher als "Bohnerz" bezeich
netes) 0,10-5,00 m machtiges Transgressionskonglomerat aus bohnen- bis walnuB
groBen Brauneisensteingerollen mit 5-30% Fe, das einer Aufarbeitung toneisenstein
haltiger Schiefer des Steinkohlengebirges seine Entstehung verdankt, die spater in Braun
eisenstein umgewandelt wurden. 

Das zwar sehr verbreitete, aber in seiner Machtigkeit und seinem Fe-Gehalt sehr wfchselnde Konglomerat 
scheint selbst dort, wo seine Machtigkeit mehrere Meter betragt und sein Eisen- und Phosphorgehalt eine 
gewisse Hohe erreicht, nicht bauwiirdig zu sein. Jedenfalls sind die jiingsten Versuche im Gebiete ostlich 
von Horde ergebnislos verlaufen. Das obenstehende Profil (s. Abb. 619) veranschaulicht die Lagerungs
verhaltnisse des Eisenerzes, das hier rd. 17 % Fe fiihrt. Versuchsweise ist es schon friiher einmal in der 
Nahe von Billmerich gebaut worden. 

Kukuk, Geologie. 34 
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Bei Altenbeken hat man im Grubenfelde an der Egge auf Kliiften des Planerkalkes hochwertige 
Brauneisenerze mit 50% Fe ausgebeutet, die sich allerdings schon nach kurzer Erstreckung in die Tiefe (bei 
rd. 20 m) auskeilten. Sie sind lange Jahre am Trotenberg gewonnen und in der Eisenhiitte zu Altenbeken 

verhiittet worden. Heute sind sie als abgebaut anzusehen. 

Abb.620. Diluviale Sande (3) und Eisenscherben (2) 
tiberlagem untersenone Sande (1 = Haltemer Sande). 

Stimmberg bei Recklinghausen. Auln. KUKUK. 

GraBere Mengen eisenhaltiger Gesteine, 
sog. "Eisenschwarten", finden sich in den san
digen Schichten des Senons, insbesondere in den 
Borkenbergen, der Hohen Mark und der Reckling
hauser Haard. Die in unregelmaBiger Lagerung 
zum N ebengestein teils in ± geschlossenen Banken, 
teils in vereinzelten knolligen Gebilden auftreten
den Massen sind stellenweise spater umgelagert 
und in diluvialen Sanden zu kleinen Lagerstatten 
angereichert worden (s. Abb. 620). Mineralogisch 
hat man es in den Eisensteinen mit durch Sand 
verunreinigten Brauneisensteinen von etwa 
folgender Zusammensetzung zu tun: Kieselsaure 
(SiOz) = 59,2%, Eisenoxyd (Fe20a) = 38,5%, Ton
erde (AlzO:-s) = 2,3%, Gliihverlust = 7,4%, Gehalt 
an Eisen = 27%. 

Nach der Ansicht von KRuseR stellen die Eisensteine 
epigenetische Bildungen dar, derart, daB bikarbonatische 
LOsungen, vielleicht unter Mitwirkung der Adsorption, ihren 
Eisengehalt an geeignete Sandschichten abgaben. Hierbei 
hat im weiteren Verlauf des Umwandlungsvorganges eine 
metasomatische Verdrangung des Sandes bis zur volligen 

Erzeugung eines Eisenerzkorpers stattfinden konnen. STEUSLOFF (1936) sieht in ihnen zur tertiaren Zeit 
entstandene Eisenausscheidungen in Hohe eines friiheren Grundwasserspiegels (s. Abb.521). 

Eine hiittentechnische Verwertung der Eisensteinbildungen erscheint wegen der groBen UnregelmiWig
keit der Vorkommen nnd ihres geringen Gehaltes an Eisen ausgeschlossen. Untergeordnet finden sie zu 
Grottensteinen, Einfassungen u. a. Verwendung (s. Abb.523). 

6. Tertiar, Diluvium und Alluvium. 
Eisenocker- und Manganerzvorkommen. In der Nahe von Brilon sind im 

Scharfenberger Wald Eisen- und Manganerze nachgewiesen worden, die 1924 zwecks 
Verwendung als Farberde bergmannisch erschlossen wurden. 

Nach PAECKELMANN (1928) handelt es sich urn ein an eine Doline gebundenes Vorkommen im Massen
kalk, das aus einer bis zu 5 m machtigen Ablagerung gel ben und brannen Eisenockers und mulmigen bis 
feingrusigen Manganerzes besteht. Der gelbe Ocker enthalt 51,8% Fe, 1,3% Mn und 1,5% P 20., der braune 
Ocker 46,2% Fe, 1,4% Mn, 3,3% P20. bei rd. 11 % Si02 und A120 3• Das sehr verschiedenartige Manganerz 
hat einen mittleren Gehalt an Mn von 30% nnd an Fe von 10%. 

Seiner Entstehung nach liegt hier ein Absatz aus wasserigen Verwitterungslosnngen auf der Kalkober
nache vor, der zu alttertiarer Zeit ahnlich der Bildung der See- und Wiesenerze entstanden ist. 

Raseneisenerze. In Gegensatz zu den vorgenannten "fossilen" Eisenerzlagerstatten 
stehen die an manchen Orten, insbesondere im Miinsterlande, haufigen jiingeren Eisenerz
ablagerungen, die sog. Raseneisenerze (Sumpf- oder Wiesenerze). Unmittelbar unter 
der Rasenerde auftretend, finden sich die Ablagerungen teils in Form gefarbter, unreiner 
Erzbrocken oder als kompakte, bis 1/2 m machtige Lager, teils als schlackige, porase Massen 
oder auch in mulmiger Form. Ihrer Zusammensetzung nach handelt es sich um Eisen
hydroxyde (Brauneisenerze) mit schwankenden Mengen phosphorsauren und kieselsauren 
Eisenoxyds, vermengt mit Sand, Ton oder organischen Stoffen. 

Ihre Entstehung ist nach WEGNER auf Ausfallung (Ausflockung) des Eisenhydroxyds ans kohlensaures 
Eisen in Losung fiihrenden Grundwassern (Ferrohumaten) durch den Sauerstoff der Luft unter Mitwirkung 
von Aigen (Crenotrixarten) und Bakterien zuriickzufiihren. Wie sich in Graben und Wasserlaufen, in denen 
lebende und abgestorbene Pflanzenteile vollig mit einer branngelben Eisenhydroxydschicht iiberzogen sind, 
leicht beobachten laBt, vollzieht sich der BildnngsprozeB des Brauneisensteins noch heute. Daher konnen 
anch schon ausgewonnene Raseneisenerzflachen nach langeren Zeitraumen wieder in Betrieb genommen werden. 

Ausgedehntere Raseneisenerzvorkommen sind unter anderem im Kreise Coesfeld (Berkel- und 
Dinkelniederung), ferner langs der Ems bei Lingen. Meppen und Wietmarschen, wo sie die GrundJage 
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kleiner Eisenhiittenbetriebe bildeten, abgebaut worden. Sie wurden weiter bei Recklinghausen, in der 
Emscherniederung, langs der Lippe, bei Senden, Marl, Metelen, Wi eden briick, Diilmen u. a. a. 0., 
ausgebeutet. Auf diese Erze ist der Bau der "SchloBholterhiitte" bei Brackwede, der "Prinz Rudolf-Hiitte" 
bei Diilmen und der "Westfalia-Hiitte" bei Liinen zuriickzufiihrcn. 

N s 
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Abb.621. Schematisches Profil durch eine WeiLleisenerz-Lagersmtte im Bourtanger ~Ioor. Xach KRuseR. 

Aber auch weiter im W des Bezirkes, wie bei Oberhausen, Herne, Sterkrade, Hamborn 
und Kaiserswerth, wo eine Reihe von Distriktsverleihungen stattgefunden hat, waren Raseneisenerze 
keine seltenen Bildungen. Ihr Abbau ist jedoch schon seit 
Jahrzehnten vollig eingesteIlt; nach WILDSCHREY ist aller
dings noch urn 1870 Raseneisenstein in Obermarxloh an 
der Holtener StraBe gewonnen worden. Dieses Erz bildete 
die Grundiage zur Entstehung der 1758 gegriindeten "St. An
tony-Hiittc" bei Sterkrade, der 1783 eingerichteten "Gute
hoffnungshiitte" sowie der 1791 entstandenen "Hiitte Neu
essen". 

Von Interesse ist schlieBlich noch die begriindete An
nahme, daB Raseneisenerze schon in altgeschichtlicher 
Zeit zur Erzeugung von Eisen verwendet wurden. Wenig
stens lassen die Funde groBer EisenblOcke im wieder aus
gegrabenen Amphitheater von Xanten (Colonia Trajana) 
kaum einen anderen SchluB zu. 

Allen diesen Vorkommen kommt einc Bedeutung fiir 
die Eisenerzgewinnung heute nicht mehr zu. 

Weilleisenerzvorkommen. Eine besondere Rolle 
spielt das erst seit dem Jahre 1922 naher be

Abb. 622. Moorprofil mit rotem Weilleisenerz im 
Bourtanger Moor. Anfn. WEIDMANN. 

kannt gewordene WeiBeisenerz des Bourtanger Moores. Nach Untersuchungen 
von KRUSCH (1922 und 1932), KOHL (1930) u. a. stellen die hier gewonnenen Eisenerze 
reines Eisenoxydulkarbonat in Gelform mit Phosphor 
(als Vivianit) dar. Das in Niederungs- oder Hochmooren 
unterhalb des Grundwasserspiegels in Form linsenformiger ~ 
Einlagerungen aufgeschlossene Erz (s. Abb. 621) setzt sich t--=-1~==~=;;:=:;~~:--:-:~ 
aus einer weiBgrauen, tonig-kasigen Masse, die bis zu 60 % 
aus Wasser besteht, zusammen. Die an der Luft sich schnell 
farbende Masse wird spater rostrot. fiber dem Grundwasser
spiegel (d. h. auf etwa 10-50 em) zeigt das Erz eine rot
braune, mulmig -kriimelige Beschaffenheit von geringem 
spezifischem Gewicht (s. Abb. 622). 

I·~··!!··l'i-~ : ·~' ' .. .. ... ' .......... ,. 
Liegender Sand 
mit Wurlel rest~n 

~~3.J 
Niedermoor 

F--~-@ 
Ubergangsmoor 

Die chemische Zusammensetzung des Erzes, das in der gelartigen 
Grundmasse mikroskopisch kleine Eisenspatrhomboeder enthalt, geht aus 
den Durchschnittsanalysen einiger Untersuchungen hervor. Danach ergibt 
sich fiir das wei Be Erz: FeO = 16,50%, CO2 = 11,30%, H 20 = 57,70%, 
GIiihverlust 7,68%, Riickstand 4,67% und Kalkgehalt = rd. 1 %. Das 
braune Erz enthalt: Fe20 a = 50,2%, FeO = 2,2%, Fe = 36,9%, 
MnO = 0,62%, Mn = 0,50%, CaO = 1,4%, CO2 = 0,7%, P 20 S = 1,3%, 
H 20 = 10,2%, GIiihverlust 31,2% und 2,0% Riickstand. Auf wasser-

Abb. 623. WeiBeiscnerz - Vorkommen 
freie Substanz berechnet sich ein durchschnittlicher Eisengehalt von im Niedermoor des Bonrtanger Moores. 
33-38 %. Gerostet rei chert sich das Erz auf 46-53 % Fe an. 

Neben der mehr linsenformigen Ablagerung ist das Erz nach meinen Beobachtungen 
auch in etwas anderer Form ausgebildet, und zwar sieht man nicht selten mehrere Lagen 
iibereinander, die nach den Randern zu allmahlich in Torf iibergehen (vgl. Abb. 623). 

34* 
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Das heute noch vielfach als "Raseneisenerz" angesprochene sekundare Brauneisenerz 
stellt aber kein Raseneisenerz im mineralogischen Sinne dar, sondern ist als eine Art 
"eiserner Hut" des WeiBeisenerzes anzusehen. 

Die Entstehung des WeiBeisenerzes (Witte Klies) wird von KRuseR auf Absatz reinen Eisenoxydul
karbonats innerhalb von Torfwasserkissen in Mooren zuriickgefiihrt. Er nimmt an, daB die UrsprungslOsungen 
durch die organischen Substanzen des Torfes vor der oxydierenden Einwirkung des Sauerstoffes so geschiitzt 
worden sind, daB sich reines Eisenoxydulkarbonat in Gelform bilden konnte. WeiBeisenerz solI sich daher 
zu Kohleneisenstein wie Torf zu Kohle verhalten. Das WeiBeisenerz stellt also gewissermaBen rezenten 
Kohleneisenstein dar. Das von gewohnlichem Raseneisenerz dureh seine chemisehe Zusammensetzung unter
scheidbare Erz ist als verleihbar angesproehen worden und daher auch Gegenstand der Verleihung geworden. 

Seit einer Reihe von Jahren wird es in groBerem Umfange in eigenen Feldern bzw. Pachtfeldern, unter 
anderem im Bourtanger Moor in der Nahe von Meppen (bei Twist), soweit es iiber dem Grundwasserspiegel 
liegt, abgebaut. Auf deutseher Seite sind im Jahre 1935 etwa 6000 t gewonnen worden. 

Trotz seiner Reinheit wird das Erz nicht als Hiittenerz verwendet. Es dient vielmehr als Reinigungs
material fiir die Abwasser und Gase von Gasanstalten. Die noch anstehenden Vorrate konnen schwer geschatzt 
werden, betragen aber sicher mehrere 100000 t. Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist daher gering. 

Ortstein. Ais einer sehr haufig anzutreffenden Eisenerzbildung sei noch kurz des 
sog. Ortsteins (Uhr oder Ohr) gedacht. 

1m Gegensatz zu den Eisenschwarten der Kreidesande ist er als eine Mineralgelbildung der jiingsten Zeit 
an die Oberflache gebunden, wo man ihn unter der Pflanzendeeke der Heide als eisenschiissigen, rostbraunen 
verharteten, kalkigen Sand unter iiberlagernden, gebleichten Sanden der Oberflache antrifft. Er ist allerdings 
als "Erz" im wirtschaftlichen Sinne nicht anzusehen. 

C. Die Lagerstatten der Erze nnd Nichterze 
(mit Ansnahme des Eisens). 

AuBer Kohle und Eisen birgt der Niederrheinisch-Westfalische Industriebezirk in 
seiner naheren und weiteren Umgebung auch noch eine groBe Reihe anderer Mineral
vorkommen (s. Tafel XII). Unter diesen haben nur die Schwefelkies- (Schwerspat-) 
Lagerstatte von Meggen, das Bleizinkerzvorkommen von Ramsbeck und der 
Bleizinkerzgang der Zeche Auguste Victoria eine groBere wirtschaftliche Bedeutung. 
Leider spielt die Mehrzahl der westfalischen Mineralvorkommen zur Zeit wenigstens fiir 
das Wirtschaftsleben des Industriebezirkes keine oder eine nur sehr untergeordnete 
Rolle. 

Inwieweit einige der letzteren Vorkommen fiir die Zukunft in Frage kommen, diirfte 
noch zu klaren sein. In die Reihe dieser Lagerstatten gehoren die altbekannten meta
somatischen Blei-, Zink-, Brauneisen- und Manganerzvorkommen des 
Mitteldevons, die Blei-Zinkerzgange des Velberter Sattelbezirkes, die 
Erzvorkommen (Bleizink-, Galmei- und Manganerze) des iibrigen Rheinischen 
Schieferge birges, die Mineral vor kommen auf den Spriingen des flozfiihrenden 
Karbons, die Kupfererzvorkommen des Zechsteins, die selteneren Lager
statten von Zink-, Antimon- und Quecksilbererzen, von Gold und Platin, 
ferner die Vorkommen von Schwerspat, Gips, COiestin, Strontianit u. a. 

Wahrend die auBerhalb des eigentlichen Industriereviers liegenden Lagerstatten nur gestreift werden 
konnen, sollen die innerhalb oder in der Nahe des Bezirkes auftretenden und geologisch besonders bemerkens
werten Vorkommen eine etwas eingehendere Behandlung erfahren. Der Ubersichtlichkeit halber werden sie 
im nachstehenden, soweit angangig, dem Alter entsprechend, getrennt dargestellt. 

1. Devon. 
a) Das Meggener Schwefelkies. (und Schwerspat.) Lager. 

Das Meggen~r Schwefelkiesvorkommen ist ohne Zweifel die wichtigste Schwefel
kieslagerstatte DeutsGhlands. Wegen ihres nicht unbedeutenden Zinkgehaltes stellt sie 
auch eine wichtige Zinkerzlagerstatte dar. 

An die bekannte Attendorn-Elsper Doppelmulde schlieBt sich siidlich eine NO-SW 
streichende Mulde an, die durch einen aus alteren Schichten aufgebauten Sattel von der 
vorgenannten getrennt ist. Am Aufbau dieser Sondermulde beteiligen sich Schichten 
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des Ober- und Mitteldevons in einer gegeniiber der Ausbildung in der nordlich vor
gelagerten Attendorner Mulde stark abweichenden Fazies. Wird in dieser das obere 
Mitteldevon unter anderem durch 500-600 m machtige Massenkalke gebildet, so 
schrumpft in jener der Kalk erheblich zusammen. An seine Stelle tritt hier eine 1,5-8 m 
machtige Schwefelkies- Schwerspatlagerstatte. 

Das Vorkommen (sog. altes Lager) stellt eine Mulde mit steilem, bis zur Uberkippung 
aufgerichtetem Siidfliigel und einem nach S unter etwa 45° einfallenden Nordfliigel dar 
(s. Abb. 624). Ein zerrissener Muldensattel zerlegt die Mulde in eine flachere nordliche und 
eine tiefer eingesenkte siid - S 
liche Mulde. Nordwestlich 
wird dieseMulde durch einen 
gegen NW iiberkippten Sat
tel mit einem Kern alterer 
devonischer Schichten be
grenzt, an den sich wieder 
eine Mulde anschlieBt, in 
deren steilem Siidfliigel das 
Erzlager (sog. neues Lager) 
wieder aufgeschlossen ist. ~ Mittel -Devon 

Seine Weitererstreckung ist 
aber in dieser Mulde noch 
nicht vollig erkannt. 

Abb.624. Vereinfaehtes QuerprofiI dureh die Meggener Mulde etwa 200 m iistIieh des 
Halberbraehter Sprunges. Naeh W. E. SCHMIDT. 

Die Lagerstatte selbst hat eine plattenahnliche Form von 1,5-8 m Machtigkeit. 
In der Mitte hauptsachlich aus graugelbem Schwefelkies mit unerheblichen Mengen von 
Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies bestehend, geht sie nach den Randern zu, und 
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Abb.625. Langsprofil durch die Meggener Kieslagerstatte. Nach W. E. SCHMIDT. 

zwar hauptsachlich nach 0 und W, in dichten, grauschwarzen Schwerspat (BaS04) 

iiber (s. Abb. 625), der schlieBlich in eine Kalkbank auslauft. Der Schwerspat, dessen 
dunkle Farbung auf seinem Gehalt an Bitumen beruht, iiberlagert von 0 und W nach 
der Mitte zu auskeilend den Schwefelkies und greift nur selten ins Liegende iiber. 

Der Eisenkies (FeS2) des Lagers erstreckt sich auf rd. 2,5 km streichende Lange. 
Er enthalt etwa 36 % Fe, 8,4% Zn, 0,5% Pb, 43 % S, rd. 9 % Al20 a und sehr geringe 
Mengen von Arsen. 1m Gegensatz zu friiheren Anschauungen besteht das feste und 
gleichmaBige Eisenbisulfid groBtenteils aus Markasit (und nicht aus Pyrit). Dieser jst 
gekennzeichnet durch Beimengung mit dem Auge kaum sichtbarer Zinkblende. Ein 
Vorzug des Kieses ist sein geringer Gehalt an Arsen. Die Schwefelkieslagerstatte ist 
durchweg in zwei faziell verschiedenartigen Banken abgelagert, und zwar besteht die 
untere Bank aus ungeschichtetem, derbem Eisenkies, wahrend die durch einen Tonschiefer
packen von ihm getrennte Oberbank durch parallel zu den Schichtflachen eingelagerte 
sehr diinne Schiefertoneinlagen deutlich geschichtet ist, sog. "Banderz". Bisweilen wird 
diese Erscheinung auch beim Schwerspat wahrgenommen, der im allgemeinen jedoch 
massig entwickelt ist. Bemerkenswerterweise enthalt der Schwerspat etwa 2 % Stron
tiumsulfat. 

Entstehung der Lagerstatte. Den alteren Bearbeitern der Lagerstatte widersprechend, die den 
Kies entweder fiir sedimentar und den Schwerspat fiir metasomatisch, oder die gesamte Lagerstatte fiir meta
somatisch nach Kalk hielten, setzen sich die neueren Kenner der Vorkommen, wie HAACK, G. SCHMID. 
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BERGEAT und KRUSCH sowie besonders W. E. SCHMIDT und FREBOLD fiir die rein sedimentare, syngenetische 
Lagernatur der Kies- und Schwerspatlagerstatte ein. Sie begriinden ihre Auffassung unter anderem mit dem 
Hinweis auf das Auftreten einer Schwerspatbank innerhalb von Banderzen und kiesgebanderten Tonschiefern, 
die nach W iiber vereinzelte Schwerspatknollen in eine machtige Tonschieferbank iibergeht, die ihrerseits 
wieder Schwerspatknollen einschlieBt, wahrend unter dieser letzten Bank eine gebanderte Schwerspatbank 
liegt, die nach 0 zu kiesgebanderter Tonschiefer wird. Da die Schwerspatknollen als primare Gebilde in dem 
umgebenden Schieferton und Schwefelkies anzusehen sind, muB auch der Lagerschwerspat sedimentar, d. h. 
syngenetischer Natur wie der Schwefelkies sein. Schwefelkies und Schwerspat sind also im wescntlichen gleich
zeitige Bildungen. 

W. E. SCHMIDT kommt weiter zu dem Ergebnis, daB man bei der Entstehung der Lagerstatte an die 
Ausfiillung einer tektonischen Senke, d. h. einer Lagune zu jungmitteldevonischer Zeit zwischen der Sieger
lander Halbinsel im S und dem Attendorn-Grevenbriicker Korallenriff im N zu denken habe. In dieser 
Senke sind als Quellen (auf Spalten hochsteigend) schwere sulfatische Losungen von Fe, Zn und Pb geflossen, 
aus denen die sulfidischen Erze, und zwar vorwiegend Schwefelkies, unter Mitwirkung von Schwefelbakterien 
ausgefallt worden sind. In einem etwas spateren Zeitabschnitt miissen dann yom AuBensaume her barium
chloridhaltige Quellwasser dem Becken iiber die Boschungen zugeflossen sein, so daB beim Zusammentreffen 
mit den sulfatischen Losungen Bariumsulfat (Schwerspat) niedergeschlagen wurde. 

Der Bergbaubetrieb auf dieses Lager setzte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf den Brauneisen
stein des eisernen Hutes ein. Heute geht auf den Vorkommen lebhafter Bergbau auf Schwefelkies und 
Schwerspat urn, der von der "Sachtleben A.G. fiir Bergbau und chemische Industrie" auf der Schachtanlage 
Halberbracht gefiihrt wird. 

Die vor dem Kriege rd. 210000 t Schwefelkies und Schwerspat betragende Erzforderung stieg im Kriege 
auf iiber 700000 t. 1930 wurden rd. 267000 t FeS2 und 160000 t BaS04 gefordert, 1936 rd. 232000 t bzw. 
163000 t bei rd. 700 Mann Belegschaft. Die Vorrate sind sehr reich und sollen bei 500000 t Jahresforderung 
noch fiir rd. 90 Jahre vorhalten. 

Wahrend dem Schwefelkies zunachst der Schwefel zur Herstellung von Schwefelsaure durch Rosten 
entzogen wird, werden die wertvollen, an Zink und Eisen reichen Abbrande (mit 4-8% S) und 6-10% Zn 
weiter auf Zink und Lithopone verarbeitet und dann als Eisenerz verkauft. Diese Abbrande (mit 40-43% Fe) 
werden auf der Stiirzelberger Hiitte (Rhein) auf phosphorarmes Roheisen mit einem je nach Erfordernis 
zwischen 0,5-5% schwankenden Kohlenstoffgehalt niedergeschmolzen. Von Bedeutung ist ferner, daB man 
mit Erfolg bemiiht ist, aus dem Schwefelkies (mit 41-43% S) unmittelbar elementaren Schwefel zu 
gewinnen. 

b) Die metasomatischen Blei-, Zink- (undEisen-) Erzvorkommen des Mitteldevons. 

Auf dem Zuge des Massenkalkes zwischen dem Honnetal und dem Orte Haan (15 km 
ostlich Dusseldorf) ist eine Reihe ± bedeutender Erzvorkommen meist metasomatischer 
Natur bekannt geworden, die heute fast vollig ausgebeutet sind. Es sind das - neben 
den unbedeutenden Vorkommen des Galmeistocks von Deilinghofen und des 
Schwefelkieses von Oese - die altberuhmten Zinkerzlagerstatten des ostliehen 
Massenkalkbezirkes der Umgebung von Iserlohn sowie der weiter westlich gelegenen 
Vor kommen von Seh welm, Langerfeld und Voh winkel (s. Tafel XII). Nur auf 
die wiehtigsten sei im nachstehenden kurz eingegangen. 

Die Zinkerzlagerstlitten von Iserlohn. 1m Gebiete von Letmathe, Iserlohn und 
Deilinghofen ist uber ein Jahrhundert lang ein lebhafter Bergbaubetrieb auf die Zink
erzvorkommen des Massenkalkes umgegangen. Nach STOCKFLETH (1896) und HOFFMANN 
(1896) handelte es sieh urn etwa 15 selbstandige Lagerstatten, die fast samtlieh an die 
unmittelbare untere Beruhrungsgrenzflache des nordlich einfallenden, machtigen Massen
kalks mit dem mitteldevonisehen Lenneschiefer geknupft waren. Sie wurden unter 
anderem auf den Gruben Westig, Rosenbuseh, Krug von Nidda, Tiefbau von 
Hovel und Adlerstollen abgebaut. 

Der Form der Lagerstatte nach handelte es sich urn eigentiimliche, stockwerksartige Lager, die sich mit. 
halbkreisfOrmigem oder dreieckigem Querschnitt von Tage her langs der Scheide gegen den Lenneschiefer 
in den Massenkalk einsenkten. Ihre Langenausdehnung erreichte bei einzelnen Erzkorpern 150 m und mehr, 
die Tiefenerstreckung ging bis 205 m, die Machtigkeit bewegte sich zwischen einigen Dezimetcrn und 30 m. 

Die Erze bestanden vorwiegend aus Galmei (Zinkkarbonat), Zinkblende, Schalenblende und Schwefel
kies. Untergeordnet brachen Kieselzinkerz, Brauneisenerz, Bleiglanz, WeiB- und Griinbleierz bei. Wahrend 
die sulfidischen Erze sich durchweg in der Tiefe fanden, traten die oxydischen am Ausgehenden auf. Kalkspat 
war ein haufiger, Quarz ein seltener Begleiter der Erze. Der Galmei wies aIle Farbtiine von hellem Gelb bis 
zu dunklem Braun auf und war teils dicht, teils zellig. Ofters bildete der Galmei prachtige Pseudomorphosen 
nach Kalkspatkristallen (s. Abb. 626). Blende und Schwefelkies in konzentrischen Lagen oder jedes Mineral 
fiir sich allein zeigten nicht selten die vollig erhaltene Gestalt der Fossilien des Massenkalkes als meta
somatische Bildungen (s. Abb. 627). 
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Die Entstehung der Lagerstatten scheint heute hinreichend geklart. Da fast alle Erzlagerstatten auf 
oder in unmittelbarer Nahe von Querverwerfungen liegen, die vom Lenneschiefer in den Massenkalk hinein
setzen, sind diese auch als Zubringerspalten fiir die Erzliisungen anzusehen. Weiter hangt die Lage der Erz
kiirper unmittelbar iiber dem Schiefer damit 
zusammen, daB die auf den Querverwerfungs
kliiften umlaufenden Erzliisungen sich auf 
den wasserundurchlassigen Schiefertonen auf
stauten und so fast ausschlieBlich auf die 
Kalke und Dolomite einwirken konnten. 
Auf diese Weise bildeten sich unregelmaBige 
Vererzungskiirperauf metasomatischem Wege, 
d. h. infolge Verdrangung des Kalksteins 
bzw. Dolomits durch Schwefelverbindungen 
in der Reihenfolge FeS2, ZnS und PbS. 
Weiter deutet die vielfach lagenfiirmige 
Struktur der sulfidischen Erze in Verbin
dung mit dem Auftreten stalaktitischer und 
nieriger Formen der Erze auch auf einen 
wiederholten Absatz aus flieBenden Wassern 
in Hohlraumen hin. 

Die so abgesetzten Erze unterIagen 
dann weiter den Einfliissen der Oxydation 
niederfallender Tageswasser, welche die sul- Abb.620. Galmci, pseudomorph nach Kalkspat. Iserlohn. S.W.B. 
fidischen Erze (Blende und Bleiglanz) in 
karbonatische Erze (Galmei und WeiBblei) umwandelten. Man hat es hier also mit ganz ahnlichen Vor
kommen wie in den bekannten Lagerstatten von Altenberg und Neu-Moresnet bei Aachen zu tun. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der sog. IserIohner Galmeigruben war recht erheblich. Sie haben lange 
Jahre den Bedarf der markisch-westfalischen Zinkhiitte in Letmathe gedeckt, deren Erzeugung sich auf 
rd. 5000 t Zink jahrlich belaufen hat. Nach den Angaben von STOCKFLETH berechnete sich die Gesamtfiirderung 
allein an Zinkerzen wahrend des Zeitraumes 
1870/95 auf rd. 465000 t im Werte von rd. 
10 Mill. RM. Nach dem Verhieb samtlicher 
bekannter Erzmittel ist der vom Markisch
Westfalischen Bergwerksverein auf den Iser
lohner Galmeigruben gefiihrte und gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts noch bliihende Be
trieb im Jahre 1900 eingestellt worden. Es er
scheint aber durchaus miiglich, daB noch klei
nere, bauwiirdige Erzkiirper vorhanden sind. 

Erzlagerstatten des westlichen 
Massenkalkbezirkes. Reich an Mine
ralvorkommen war auch das Gebiet 
zwischen Barmen und Schwelm 
(s. Tafel XII). Hier sind auf zahl
reichen Gruben Zink- und Braun
eisenerze schwunghaft gebaut wor
den, so bei Langerfeld (Galmei
grube Carl), bei Beierrohde, bei 
Oehde (Galmeigrube Schwelm) und 

1cm 
~ 

Abb. 627. Massenkalk mit Brochiopoden, metasomatisch in Galmei 
umgewandelt. Mitteldeyon. Tiefbau von Hoyel. Iserlohn. S.W.B. 

bei Schwelmer Brunnen (Brauneisenerzgrube Rote Berge). Hierhin gehort auch 
noch das Manganerzvorkommen der Grube Vereinigung bei Vohwinkel. 

Ein besonders lebhafter Betrieb ging bis 1922 in den Roten Bergen (zwischen Schwelm und Haus 
Martfeld) auf Brauneisenerz, dem Schwefelkies (FeS2 ), Zinkblende (ZnS), Bleiglanz (PbS), Spateisenstein 
(FeCOa) und Galmei (ZnCOa) beigemengt war, urn. 

Hiichstwahrscheinlich sind die Erzvorkommen von Schwelm und Langerfeld an eine Zerriittungszone 
langs der Grenze von Massenkalk und Lenneschiefer gebunden (s. Abb.628). Hier zeigt sich der Massen
kalk auBerordentlich zerkliiftet und zerschrattet. Die unregelmaBigen Taschen und S6hlotten der Ober
flache sind mit mulmigem Brauneisenerz und in griiBerer Tiefe mit Markasit und Zinkblende, stellenweise 
aber auch mit Ton oder braunem Galmei sowie mit Sand ausgefiillt. 

Offenbar sind die hier abgelagerten Erze keine Auslaugungsprodukte des benachbarten Lenneschiefers, 
sondern durch metasomatische (hydrometasomatische) Umwandlung des Kalksteins entstanden. Hierfiir 
spricht, daB viele Kalkbliicke im Kern erhalten geblieben und daB stellenweise die Fossilien des Stringocephalen
kalks unter Erhaltung ihrer Formen in Markasit oder Zinkblende umgewandelt sind. Durch den oxydierenden 
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EinfluB der Atmospharilien ist der Markasit in ein rostrotes Verwitterungsprodukt, und Zinkblende in Galmei 
verwandelt worden. Ihre Oxydationserzeugnisse sind also als "eiserner Hut" einer Zinkblende fiihrenden 
Kieslagerstatte anzusprechen. Moglicherweise ist in der bekannten, eisenhaltigen Quelle des "Schwelmer 
Brunnens" das Ausklingen jener erzbringenden Thermalquellen zu sehen, die den Massenkalk umgewandelt 
haben. ZurTertiarzeit ist es dann verschiedentlich zu Umlagerungen und zur Aufbereitung der Erze gekommen, 
wobei Sand und Ton inmitten der Lager und als deren Decke abgesetzt wurden. Auf diese Weise zeigt der 
obere Teil des Vorkommens ein sedimentiertcs Erzlager, der untere TeiI nach der Tiefe zu eine metasomatisch. 
sulfidische Lagerstatte. 

Eine gewisse Bedeutung hatte auch das westlich der StraBe Schwelm-Gevelsberg 
unter dem Namen "Neues Lager" kurz vor dem Kriege betriebene Vorkommen. 
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Abb.628. Schematisches ProW der Eisenerz·Lagerstatte von Schwelm. Nach PAECKELMANN. 

Hier wurde das Brauneisenerz durch Graberei gewonnen. Nach Angabe des Betriebsleiters hatte das 
Haufwerk einen Gehalt von 42-43% Fe, 10-12% Si02 und 0,02% P205; das Stiickerz 53-54% Fe, 
4% Si02 und 0,02% P20 5 • 

Von dem friiher oft genannten Erzlager im Felde von Vereinigung (bei Vohwinkel) 
ist nur bekannt, daB es sich urn ein 1,20-1,50 m machtiges Manganerzvorkommen 
handelt, dessen Erz durchschnittlich 7,0% Eisen und 7,0% Mangan enthalt. 

Abbau ist hier meines Wissens nicht betrieben worden. Eine wirtschaftliche Bedeutung scheint diesem 
kleinen Vorkommen nicht mehr zuzukommen. 

c) Die Bleizinkerzgange des Velberter Sattelbezirkes. 
Auf den altbekannten Bleizinkerzvorkommen des Velberter Sattelbezirkes 

geht Bergbaubetrieb zur Zeit nicht mehr urn. Nur alte Halden, ± ausgedehnte Pingen
ziige, mit Schlagel und Eisen getriebene Stollen, Schlackenberge und Ortsbezeichnungen 
weisen hier auf den ehemals ausgedehnten, teilweise sehr alten Bergbau hin. Haupt
ursache der Einstellung ist die nicht zu bestreitende Tatsache, daB der Jahrhunderte 
wahrende Bergbau die besten und leicht faBlichsten Erzvorrate ± abgebaut hat. 

Nicht immer sind die Griinde der Stillegung der Betriebe im Mangel an Erzen, in der Ungunst des 
Metallmarktes ode-r in sonstigen KonjunkturverhiUtnissen zu sehen. Vielmehr liegt die Ursache auch in den 
sehr erheblichen Wasserzufliissen (in einem FaIle bis 120 m3/min), die den Gruben teils auf den Querver. 
werfungsspalten des Gebirges, und zwar vornehmlich aus dem Kohlenkalk, teils aus den Grundwasserbecken 
der angeschnittenen, mit jiingeren Schichten erfiiIlten Taler zuflieBen. 

Nach sehr wechselvollen Zeiten des Betriebes und der Auflassung erreichte der Bergbau dieses Gebietes 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts seine hochste Bliitezeit, um von da ab langsam zu volliger Bedeutungs. 
losigkeit herabzusinken. Die letzte Grube (Gewerkschaft Gliickauf bei Neviges) wurde 1915 eingestellt. 

1m Hinblick darauf, daB auf einigen Anlagen noch ± groBere Erzvorrate vorhanden 
sind, und ganz besonders angesichts der wichtigen Aufgabe der Deckung unseres Erz
bedarfs im Rahmen des Vierjahresplanes, erscheint es mir wichtig genug, die VerhiHtnisse 
dieses Bleizinkerzbezirkes etwas eingehender zu behandeln. 

Da die Gruben heute samtlich auflassig sind, stiitzen sich meine Darlegungen auBer 
auf eigene Beobachtungen zur Zeit des Betriebes vorwiegend auf die Arbeiten von 
MENTZEL (1903), BOKER (1906), HILT (1907), FRIEDENSBURG (1911), PAECKELMANN 
(1928) u. a. sowie auf die in den Akten des Bergreviers Werden vorhandenen Unter
lagen, unter anderem auf eine Zusammenfassung von OSTER (1935). 

Es bleibt zu bedauern, daB diese genetisch nahe verwandten und geologisch interessanten Vorkommen 
geschwefelter Schwermetallerze mit Ausnahme der aufschluBreichen und eingehenden Untersuchungen durch 
BOKER noch keine weitere, nach den neuesten lagerstattentechnischen Grundsatzen vorgenommcne Bearbeitung 
erfahren haben (vgl. dazu die Ausfiihrungen von SCHRODER in Abschnitt XX). 
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1m Gegensatz zu den meist metasomatischen bzw. hydrometasomatischen "Erz
lagern" des Massenkalks hat man es hier fast ausschlieBlich mit echten Gangvor
kommen, d. h. mit Ausfiillungen von Querverwerfungsspalten durch Absatze aus 
Thermalwassern, die beim Erkalten von Magma aus der Tiefe hochstiegen, zu tun. 

Zu diesen Erzvorkommen, die fast durchweg an die Sattelaufwolbung von Velbert
Neviges (sog. Sattel von Velbert) gebunden sind (s. Abb. 629), gehoren die nachstehenden 
Lagerstatten: Die Gange der Zeche Ver. Gliickauf (Prinz Wilhelm-Grube bei Richrath, 
Ver. Gliickauf bei Hefel sowie Gliickauf und Hohmannsburg bei Neviges), die Gange 
von Eisenberg, Aspromonte und Wilhelm II, die Gange von Emanuel und 
Fortuna (bci Wiilfrath), die Gangziige von Ferdinande (in Flandersbach), die Gange 
von Thalburg (bei Heiligenhaus), die Gange von Benthausen (bei Metzkausen unweit 
Mettmann), von Josephine (bei Riitzkausen), und weiter westlich nach dem Rheine 
zu die wichtigen Gangziige von Selbeck und Lintorf (s. Tafel XII). Die reichsten 
Vorkommen, deren Zusammenhang mit den Querverwerfungsspalten des Ruhrbezirkes 
feststeht, liegen auf Sattelaufwolbungen, Zonen, die ja auch sonst die giinstigsten 
Bedingungen fiir Erzablagerungen bilden, wie das STAHL (1920) u. a. fUr die Harzer 
Gange nachgewiesen hat. 

Das meist in hora 9-11 verlaufende Streichen dieser Erzgange bzw. der Gangzonen entspricht der ge
wohnlichen herzynischen NNW·SSO.Richtung der karbonischen Querverwerfungen des Ruhrbezirkes. Ein 
abweichendes, und zwar nordostlich gerichtetes Streichen ist nur vom "Clemensgang" der Grube Gliickauf 
(nordlich von Neviges) bekannt geworden. 

Die Beziehungen der Velberter Gange zu Querverwerfungen des Karbons sind fast durchweg klargestellt 
(s. Tafel VI). Es diirfte erwiesen sein, daB die Lintorfer Gangspalte im westlichen Ast dem Sprung der 
ersoffenen Zeche Java, in ihrem ostlichen Trum der Ruhr- und Rhein.St6rung entspricht, und daB das 
Sel becker Gangsystem im Zuge der Westender (Neu-Duisburg-) St6rung liegt (s. Tafel VI.). Moglicherweise 
ist der Benthauser Gangzug als seine siidliche Fortsetzung aufzufassen. Die Talburger Gange setzen 
in der Verlangerung der Thyssen-Westende-St6rung auf. SchlieBlich sind auch Beziehungen zwischen den 
Gangen der Zechen Eisenberg, Wilhelm und Gliickauf und den Storungen der weiter nordlich gelegenen 
Steinkohlenzechen vorhanden, wenn sie auch in ihren Einzelheiten noch nicht geklart sind. 

Die durchweg steil stehenden Gange fallen bald nach 0 und bald nach W ein. Sie stellen meistens 
erwiesenermaBen Verwerfer dar, langs derer sich nach ihrer Ausfiillung noch zu den verschiedensten Zeitcn 
Bewegungen abgespielt haben. So ist nach BOKER auf dem Lintorfer Gang noch eine Verwerfung des 
mitteloligozanen Septarientons eingetreten. Sehr verschieden ist die Machtigkeit der Einzelgange. Schwankt 
sie doch zwischen wenigen Zentimetern bis mehreren Metern und geht bisweilen bis auf 20 m hinauf. 

In der Regel handelt es sich nicht urn einheitliche Spalten, sondern urn St6rungszonen, deren einzelne 
Gangspalten bald einander parallel streichen, bald sich scharen. Diagonal- und Bogentriimer sind ebenso 
haufig wie hangende und liegende Seitentriimer. 1m iibrigen zeigen die Gange ein ganz anderes Gangbild wie 
die zerhackten und verworfenen Spateisensteingange des Siegerlandes, die aber auch abweichender Ent· 
stehung sind. Offenbar ist die Ausbildung der Spalten durch die physikalische Beschaffenheit des Neben
gesteins beeinfluBt. So sind sandig.schiefrige Gesteine von zahlreichen Triimern und Spalten durchsetzt. 
Tonige, milde Schiefer zeigen keine Spaltenbildungen sondern Zerriittungszonen. Dickbankige Sandsteine 
und Kalke (Massenkalk und Kohlenkalk) sind meist durch einheitlich aufgerissene, zum Teil offene Spalten 
gekennzeichnet. 

Die Erzfiihrung ist fast durchweg sulfidisch. Als wichtigste Erze gelten Bleiglanz 
und Zinkblende. Es brechen bei: Kupferkies, Schwefelkies (nebst Markasit), 
Buntkupferkies und sehr selten Rotnickelkies, wobei das Mengenverhaltnis nicht 
immer der angegebenen Reihenfolge entspricht. Primare Teufenunterschiede sind 
nicht zu verkennen. Sie auBern sich darin, daB mit zunehmender Teufe fast durchweg 
eine A bnahme des Bleiglanzes, aber eine Zunahme der Blende festzustellen ist 
(Gangtypus Oberharz). FRIEDENSBURG gibt als Ubergangszone die Teufe zwischen 
150 und 200 man. 

Hinsichtlich des chemischen Einflusses des Nebengesteins auf die Erzfiihrung kommt BOKER zu dem 
Ergebnis, daB nach allen Beobachtungen hierfiir Sandstein und Schieferton ohne Bedeutung sind. Dagegen 
hat sich der Alaunschiefer als giinstig fiir die Erzfiihrung erwiesen. Uber den EinfluB des Kohlenkalks ist 
noch nichts mit Sicherheit auszusagen. 

Wahrend die Gangvorkommen von Lintorf und Selbeck (die noch innerhalb des Vereisungsgebietes 
liegen) keine Mineralien des eisernen Hutes fiihren, sind sie auf den iibrigen Vorkommen des Velberter Sattels 
keine ganz seltenen Erscheinungen. 

Bisher hat man das Auftreten von WeiBbleierz (Cerussit), Griin bleierz (Pyromorphit), Malachit 
und Ziegelerz festgestellt. In einem FaIle wurde auch Eisen·, Mangan- und Zinkspat beobachtet. 
Neben den Erzen beteiligt sich vorwiegend das Nebengestein an der Ausfiillung der Gange, das oft in groBen 
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Brocken die Spalten erfillit. Vielfach besteht die GangfiHlung aus einer typischen Gangbrekzie von scharf· 
eckigen, haselnuB· bis kopfgroBen Nebengesteinsbruchstiicken, die durch Gangart verkittet sind. Ais Gangart 
treten Quarz, Kalkspat und stellenweise auch Bitterspat auf. Quarz findet sich vorwiegend im Ausgehenden 
als Gangart, wahrend in gro· 
Berer Tiefe der Kalkspat iiber· 
wiegt. Bemerkenswert ist, daB 
Schwerspat mit Sicherheit nur 
auf den Selbecker Gangen fest· 
gestellt ist. Angeblich sollen 
auch die Lintorfer Gange 
Schwerspat gefiihrt haben. 
Auf Grund der Paragenesis 
der Mineralien muB ihre Aus· 
bIlung in verschiedenen Pe· 
rioden erfolgt sein. Nach 
BOKER scheinen grauer Quarz 
und Zinkblende die altesten 
Bildungen darzustellen. Der 

w 
o 
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Abb. 630. Profil durch die Erzgiinge der Prinz Wilhelm· Grube bei Velbert. 
Umgez. nach PAECKELMANN. 

zweiten Generation gehoren neben Quarz Kupferkies und Bleiglanz, der dritten Jungere Zinkblende und 
Kalkspat an. Als jiingste Bildung sind wiederum Quarz, ferner Sulfide, Kalkspat, Bitterspat bzw. Spateisen 
anzusehen. 

Uber das Alter des Erzabsatzes laBt sich noch wenig mit Sicherheit sagen. Es ist klar, daB das Auf· 
steigen der Losungen erst nach der Bildung der in spatkarbonischer Zeit entstandenen Spriinge erfolgen konnte. 
Andererseits muB die Ausfiillung der Erze vor Ablagerung der 
Kreide eingetreten sein, da nach allen Beobachtungen die Kluft· 
erze nicht mehr in die Kreide hineinsetzen. Jedenfalls sind meines 
Wissens auf den Verwerfungskliiften der Kreide derartige Erz
absatze nie beobachtet worden. 

Als wiehtigste Lagerstatte im 0 des Bezirkes 
sind die Gange der Bereehtsame der Zeehe V er
einigte Ghiekauf (bei Velbert) mit mehreren Be
triebspunkten zu nennen. Die Erzfiihrung erstreekt 
sieh hier auf ein etwa 500 m breites Storungsgebiet 
am Ostabfall des Velberter Sattels (s. Abb. 629) mit 
nordnordwestlich (h 10 - 11) streichenden, steil ein
fallenden Gangen, die teils in den Velberter Schich
ten, teils im Etroeungt aufsetzen. Die Vorkommen 
liegen in den Feldern der Zechen Prinz Wilhelm 
bei Bleiberg (etwa 2 km ostlich von Velbert), Ver. 
Gliickauf siidostlich von Refel und Gliickauf und 
Rohmannsburg nordlich von Neviges. 

Auf der Prinz Wilhelm-Grube (vgl. Abb. 630) sind neben dem 
hangenden Gang, dcm sog. "Helenengang", der im groBen Kohlen
kalkbruch ostlich des Hofes Sondern noch heute sichtbar ist, 
der mit Schacht II durchfahrene "Hauptgang" sowie fiinf weitere 
Gange, die durch Schacht III der Prinz Wilhelm. Grube auf· 
geschlossen sind, gebaut worden. Weiter siidlich hat man den 
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\ 

H t S h ht I . Abb ( Abb 631) Abb.631. Schematisches Querprofil durch die aup gang von c ac aus III au genommcn s. . . Erzgange der Zeche Vereinigte G1iickauf bei 
Die nicht sehr reiche Erzfiihrung des Helenenganges besteht aus Velbert. Nach PAECKEI,MANN. 
unregelmaBig verteiItem, teils drusig, teils kristallin ausgebildetem 
Bleiglanz und etwas Kupferkies, in groBerer Tiefe aus Blende. Ais Gangart brechen Quarz und Kalkspat 
bei. Auch der PbS fiihrende Hauptgang besteht auf den tieferen Sohlen iiberwiegend aus ZnS. 

In der Betriebszeit von 1878/89 hat die Prinz Wilhelm. Grube rd. 2675 t Bleiglanz und rd. 10075 t 
Zinkblende gefordert. Der wahrend der Jahre 1906/15 von Schacht III aus bis 150 m Tiefe gebaute Haupt
gang lieferte eine Fiirderung von rd. 4850 t Bleierz (mit 80-82% Pb und 0,016% Ag), das als Glasurerz in 
der Porzellanfabrikation Verwendung fand. Die Zinkblende enthielt rd. 50% Zn. Erst im Jahre 1915 
(wahrend des Krieges) ist der Betrieb - angeblich aus Arbeitermangel - eingestellt worden. 

Nach PAECKELMANN (1928) soIl der Erzvorrat, insbesondere der Blende, noch keineswegs erschiipft 
sein und bei besseren Preisen einen lohnenden Abbau versprechen. 

Der Gang der siidlich gelegenen Berechtsame (urspriinglich G I iicka uf und Hohmanns burg genannt), 
der rd. 0,80 m machtige "Clemensgang", setzt niirdlich von Neviges in den Velberter Schichten auf, streicht 
abweichend von der Norm in h 2-3 und fallt siidiistlich ein (s. Abb. 629). Es ist vermutet worden, daB er 
gewissermaBen einen Diagonalgang zwischen Haupt- und Helenengang darstellt. 
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Rier besteht das Erzmittel vorwiegend aus Bleiglanz, der ebenfalls nach der Teufe zu in Blende iibergeht. 
1897 wurde der Betrieb auf dem daselbst angesetzten Clemensstollen eingestellt. Die Aussichten auf 

eine Wiederinbetriebnahme sollen hier nicht ungiinstig sein. 

Der rd. 1,5 km westlieh von Velbert gelegene Gangzug der Grube Wilhelm II 
umfaBt eine rd. 700 m breite Storungszone, deren gleiehfalls in den Velberter Sehiehten 
aufsetzenden Gange sieh teilweise naeh N bis in den Kohlenkalk hinziehen (s. Abb. 629). 
..." .... " GroBere Bedeutung hat nur der 
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xX die Blende, Kupferkies kommt nur 
untergeordnet (mit Blende zusammen) 
vor, wahrend Schwefelkies haufig ist. 

---

Ausweislich der alten Pingen ist 
dort schon in alter Zeit Bergbau gefiihrt. 
Die letzteBetrie bszeit fand 1903 ihr Ende. 

Auf der nordliehsten Fort
-- setzung des Gangzuges von Wil

helm II liegen die Bereehtsamen 
der Gewerksehaft Eisen berg 
und Aspromonte. Die Gange 
der hier rd. 1000 m maehtigen 
Gangzone sind an die Velberter 
Sehiehten bzw. an den Kohlen
kalk gebunden. Sie fiihrten Blei-
glanz (aueh Griin- undWeiBblei
erz sowie Brauneisenerz als Hut
erze) und in groBerer Teufe Zink
blende, Kupferkies und Sehwefel-

BrnthiJusen 
.. 0 \\ 

Abb. 632. GrundriBliche Darstellung der Selbecker und Lintorfer Blei- und 
Zinkerzgange. 

kies. Urspriinglieh soU hier ein 
metasomatisehes Eisenerzvor
kommen gebaut worden sein. 

Von der Gewerkschaft Eisenberg 
bei Velbert wurden von 1901/03 rd. 

3500 t Bleierz mit 78% Pb und 0,014 Ag gefordert. Die 1896 begonnenen Betriebe sind Ende des Jahres 1902 
wieder auflassig geworden. Uber die Ursachen der anscheinend vorzeitigen Einstellung laBt sich kein Bild 
gewinnen. Als Griinde sind gedriickte Bleipreise sowie starke Wasserzufliisse angegeben worden. 

Siidlieh Wilhelm II setzen am Silberberg bei Rodenhausen (nordlich von Wiilfrath) -
vielleicht auf der Fortsetzung des gleichen Zuges - die NNW streichenden Gange des 
Erzbergwerkes Emanuel in den Dorper Kalken auf. 

Rier hat man etwa 12 Bleiglanz fiihrende Gange von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung auf
geschlossen, die stellenweise gebaut worden sind. DieAIten sollen hier auch metasomatische Bleierze gewonnen 
haben. Blende ist an keiner Stelle beobachtet worden. Der Betrieb kam schon 1891 zum Erliegen. 

Ahnlich liegen die Verhaltnisse auf der vorwiegend Bleiglanz fiihrenden Grube 
Fortuna westlieh von Wiilfrath. 

Man hat hier auf einer rd. 400 m machtigen Storungszone mit vielen Gangen, die nach der Teufe zu 
geschlossener wurde, Bergbau betrieben. Blende trat erst auf der 64 m-Sohle auf. Zusammen mit dem 
Bleierzvorkommen sollen hier auch - anscheinend metasomatische - Brauneisenerzlagerstatten im Dorper 
Kalk gewonnen worden sein. 

Die Vorkommen der ganz in SW gelegenen Grube Benthausen bei Metzkausen, 
4: km nordwestlieh von Mettmann, setzen im Flinzschiefer des unteren Oberdevons auf. 



Die Bleizinkerzgange des Velberter Sattelbezirkes. 541 

Auf dieser Grube sind acht NW-SO streichende und sich stellenweise scharende, steil einfallende Gange 
aufgeschlossen gewesen, die vorwiegend Bleiglanz und untergeordnet Kupferkies sowie Schwefelkies fiihrten. 
Sie sollen stellenweise eine gute Beschaffenheit aufgewiesen haben. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des bis 131 m Teufe ausgerichteten Vorkommens war gering. Von 1890 
bis 1902 wird die Forderung mit rd. 2600 t Bleiglanz ausgewiesen. Wenn auch schon 1903 der Betrieb 
eingestellt wurde, kann die Lagerstatte doch nicht als abgebaut angesehen werden. 

Der rd. 200 m machtige Gangzug der Berechtsame Ferdinande (siidostlich von 
Heiligenhaus) besteht aus mehreren Einzelgangen, die vorwiegend in den Velberter 
Schichten aufsetzen. 

Die besten Erze sind hier schon in alter Zeit abgebaut worden. Auf den oberen Sohlen fand sich aus
schlieBliC'h Bleiglanz, mit fortschreitender Teufe auch Blende und Kupferkies. Der Betrieb war ein bescheidener. 
Von 1887/89 wurden rd. 1900 t Bleiglanz gefordert. Seit 1899 ist kein 
Abbau mehr umgegangen. 

In den Vorkommen der Grube Thalburg (1 km westlich 
von Heiligenhaus) handelt es sich gleichfalls um einen vor
wiegend Bleiglanz und Blende fiihrenden, ausgedehnten Gang
zug mit mehreren Einzelgangen. 

Obwohl der Silbergehalt des Bleiglanzes 20 g auf 100 kg tiberstieg, war 
die wirtschaftliche Bedeutung des Bleierzvorkommens nicht sehr groB, da 
die Erzmittel nach der Teufe zu verarmten. Der Betrieb ruht daher schon 
lange. 

Der gleichen Art war das Vorkommen der Grube Jose
phine bei Riitzkausen (siidlich Velbert). 

Die schon von den Alten auf Bleiglanz ausgebeutete Lagerstatte ist 
zuletzt in den 90er Jahren noch einmal - allerdings ohne Erfolg - zu 
bauen versucht worden. 

Westlich des Ruhrlaufes zwischen Kettwig und Miilheim, 
wo sich die Bochumer und Essener Mulden ausheben und der 
Wattenscheider Sattel immer breiter und mit Sonderfalten 
verbunden zutage tritt, erstrecken sich quer durch diese Falten 
die bedeutenden Gangvorkommen von Selbeck und 
Lintorf (s. Abb. 632). 

Das Gangvorkommen von Selbeck. Der bei weitem wirt
schaftlich wichtigste Bergbau des Bezirkes ist der der Zeche 

o 

BI~i9lanz 

Zink blende 

Abb.633. Querprofildurchdas Gang
vorkommen der Zeche Selbeck. 

Nach BOKER. 

Selbeck gewesen, der von der Gewerkschaft "Selbecker Bergwerksverein" in Koln 
auf der Schachtanlage Neu-Diepenbrock III bei Lintorf bis zum Jahre 1908 be
trieben worden ist. 

Der in seinem siidlichen Teil nordsiidlich verlaufende Selbecker Gangzug durchsetzt 
im sog. Johann Diepenbrocker Sattel die im Kern des hier durchsetzenden, nach NO 
geneigten Wattenscheider Sattels aufgeschlossenen Schichten des unteren Flozleeren und 
des Kulms (vgl. Abb. 632). Auf dem Scheitel dieses Sattels zerschlagt sich der Haupt
gang in eine Reihe von Einzelgangen, die dann in die gewohnliche herzynische Richtung 
der karbonischen Spriinge einschwenken, eine Erscheinung, die auch bei anderen Spriingen 
des Ruhrbezirkes beim Durchgang durch die Sattel beobachtet wird. Das durchweg 
sehr steile Einfallen der Gange (75-85°) ist bald ostlich, bald westlich gerichtet, vielfach 
sogar seiger. Wegen der auBerordentlich starken Zerschlagung des Ganges in die mehr 
oder weniger parallelen, zonenweise angeordneten, 0,5-12 m machtigen Einzelgange 
entzieht sich die Gesamtbreite des Gangzuges zuverlassigen Berechnungen. STOCKFLETH 
schatzt sie auf mehr als 100 m. Nach der Teufe zu wird der Gangzug geschlossener, 
wobei ein 1-12 m machtiger, ostlich fallender Hauptgang die Fiihrung iibernimmt. 

Die Erzfiihrung des Hauptganges verteilt sich der Menge nach auf Schwefelkies (Markasit), Zink
blende, Bleiglanz und Kupferkies. Das wichtigste Erz ist die Zinkblende, obwohl auf den oberen Sohlen 
auch Bleiglanz in groBeren Mengen vertreten war. Beide Erze sind meist an gesonderte Trtimer gebunden 
(5. Abb. 633). Die Blende tritt gewohnlich derb, in grobspatigen, reinen, nicht von Kupferkies durchwachsenen 
Mengen auf. 1904 waren am Haufwerk Bleierze mit 0,3 % und Zinkerze mit rd. 18 % beteiligt. Kennzeichnend 
ist, daB die Bleiglanzmittel von etwa 120 m ab nach der Teufe zu schnell abnehmen, urn auf der 240 m-Sohle 
fast vollig zu verschwinden, so daB auch hier, wie tiberall, das wichtige Gesetz der Abnahme des Bleiglanzes 
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nach der Teufe in Erscheinung tritt. 1m Alter folgen sich: Altere Blende, Bleiglanz, jiingere Blende und 
Markasit sowie als jiingste, teils sogar rezente Bildung der Schwerspat, der aller Wahrscheinlichkeit nach 
mit dem NeuaufreiBen der Hauptspalten in Verbindung steht. Nur mineralogisches Interesse besitzt der 
Fund von derbem Rotnickelkies mit feindrusiger Oberflache, der im Haufwerk der Aufbereitung gemacht 
wurde. Sein Vorkommen diirfte in Beziehung zu dem auf dcn westfalischen Spriingen haufig beobachtetcn 
Haarkics (Millerit) stehen. 1m iibrigen zeigt sich, daB die Erzfiihrung von der Tektonik des Gebirgskorpers 
(Sattelaufwolbung), vielleicht aber auch von der Ausbildung des Nebengesteins sowie von der Teufe ab
hangig ist. 

Tonschiefer und Schiefertone wirken sich anscheinend ungiinstig fiir den Gang aus. Sie gelten daher 
als erzleer. 1m Sandstein, Kieselkalk und bes. im Alaunschiefer bildet das Erz in der Regel Anreicherungs
zonen oder "Erzfalle". In der Zone der "brennbaren" Alaunschiefer verlauft das hier fast ausschlieBlich 
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Abb. 634. Prom naeh dem Hauptgangstreiehen der Zeehe Selbeck. ~aeh Zeehenprofil. 

aus Markasit und Blende 
bestehende Erzmittel band
formig und begleitet die 
Grenze gegen das unterste 
Flozleere. 

Die Gangart besteht 
aus Quarz, Kalkspat und 
Schwerspat. Die iiberwie
gende Masse der Gangaus
fiillung wird aber von Ne· 

bengesteins bruchstiicken 
gebildet. 

Durch den Abbau 
sind auf dem Haupt
gang zwei Mittel oder 
"Erzfalle" bekannt ge
worden, die durch eine 
100-200 m machtige, ± 
taube Zone (Uberschie
bungszone?) getrennt sind 

(vgl. Abb. 634). Auffallenderweise bestehen zwischen beiden Mitteln sowohl beziiglich der Erzfiihrung und 
der Gangstruktur als auch hinsichtlich der Wasserfiihrung erhebliche Unterschiede. 

Jedenfalls miissen die Wasser verschiedenen Ursprung haben, da sie teils stark salzhaltig, wie die 10 m3 

des Nordmittels, teils siiB, wie die 2-3 m3 des Siidmittels sind. Das Zusammentreten der Chloride (BaCI2 + 
NaCI) enthaltenden Wasser des Nordmittels mit den an Suifaten angereicherten Wassem des Siidens hat 
zu einer bis zur Stillegung der Zeche deutlich beobachtbaren Ausscheidung von Schwerspat gefiihrt, der sich 
iiberall, stellenweise in schonsten Kristallen, abgesetzt hat. Wahrend ein Zusammenhang der Wasser des 
Nordmittels mit denen der Karbonstorungen dadurch bewiesen wird, daB sich beim Siimpfen der Selbecker 
Grubenbaue der Druck hinter den Dammtiiren der nordlich gelegenen friiheren Steinkohlenzeche Ruhr und 
Rhein (bei Ruhrort) verminderte, scheinen die Sulfate fiihrenden vadosen Wasser des siidlichen Mittels 
ein eigenes Qucllgebiet zu haben. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Grube war nicht unerheblich. So wurden allein in den Jahren 1882/86 
rd. 30000 t Zinkblende und 1600 t Bleiglanz erzeugt. 1m Laufe der Zeit hatte der Bergbau auf das bis 430 m 
Tiefe aufgeschlossene Gangvorkommen des Nordmittels mit wachsenden Schwierigkeiten zu kampfen, die 
sich unter anderem in heftigen Grubenbranden infolge Selbstentziindung des Alaunschiefers, in hohen Tem
peraturen sowie in starken SolezufHissen (II m3 mit rd. 16 g NaCl) auBerten. Sie zwangen die Verwaltung, 
die Grube nach fast 30jahrigem Betrieb stillzulcgen (HILT 1907). 

Uber die noch vorhandenen Erzvorrate ist zu sagen, daB sich das Siidmittel (siidlich der Schachte) auf 
der 350 m-Sohle zu erschopfen scheint, wahrend das vorwiegend nordlich der Schachte seit 1898 aufgeschlossene 
und gebaute, vorwiegend Zinkblende fiihrende Nordmittel sich noch auf der 430 m-Sohle als gut bauwiirdig 
erwiesen hat (s. Abb. 634). Ob einer Wiederaufnahme des Betriebes Aussicht auf EIfoig beschieden ist, 
laBt sich nur schwer sagen. Diese Frage diirfte unter dem Gesichtswinkel der Notwendigkeit der Be
schaffung heimischer Erze heute emeut zu priifen sein. 

Das Lintorfer Gangvorkommen. Erhebliche wirtschaftliche Bedeutung besaB auch 
das Vorkommen von Lin torf (s. Abb. 632). Die aus zwei Gangzugen bestehende Gang
zone von Lintorf verlauft parallel mit der von Selbeck, und zwar etwa 3 km westlich 
von dieser entfernt. Die Aufschlusse beider Gangzuge liegen groBtenteils auf zwei in 
h 4 streichenden, parallel gerichteten Satteln, in denen die Schichten des tiefsten Kulms 
der Vise-Stufe herausgewolbt sind. Wahrscheinlich reicht das Gangvorkommen nach S 
bis in die Kohlenkalkbruche bei Cromford nordlich von Ratingen, wo auf der Amalien
grube ein Bleiglanzgang aufgeschlossen ist. 

Beide Sattel werden in fast querschlagiger Richtung von dem "Georgsgang" (westlich) 
und dem "Friedrichsglucker Gang" (ostlich) durchschnitten, die in einem Abstand von 
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rd. 600 m voneinander in der Richtung der Sprunge des rheinisch-westfalischen Karbons 
(also h 9-10) streichen. Da beide Gange mit 70-80° nach 0 einfallen, bewirken sie ein 
stufenformiges Absinken des Gebirges in dieser Richtung. 

Auf den 0,5-10 m machtigen Sprungkliiften sind reiche Erze abgelagert, die vorwiegend aus Schwefel
kies (Markasit), grobblattrigem Bleiglanz und ebensolcher Blende bestehen (s. Abb.635). Ais Gang
arten treten auf: Quarz, Kalkspat und Braunspat, seltener Schwerspat sowie ein schwarzer Mulm. Wie 
auf Selbeck fehlen die oxydischen Erze. Es scheint, daB auch hier der eiserne Hut der Gange denudiert 
worden ist. Merkwurdigerweise hat man in den oberen Teufen nach der Tiefe zu eine Zunahme des Blei
glanzes auf Kosten der Blende beobachten konnen. AuBerdem scheint Bleiglanz in den Gangteilen vor
herrschend gewesen zu sein, die in wasserfiihrendem Kohlenkalk aufsetzten, wahrend Blende vorwiegend 
innerhalb der wasserarmen Schiefer auftritt. 

AHem Anschein nach sind die Gange bald nach der Hauptspaltenausfiillung (in jungpermischer Zeit?) 
und spater wiederholt aufgerissen, und zwar moglicherweise noch in kimmerischer oder in laramischer Zeit. 
Da abar der im Oberteil der Gange in den hoheren Teufen auftretende Septarienton gieichfaHs verworfen 
zu sein scheint (s. Abb. 635), miiBte auch noch eine jungtertiare Bewegung 
stattgefunden haben. W 0 

wurd~e:!£ b~~es~~~~henD;:t~~b~~n d;:h::!~C;;~d~~~d:~~~S~I~ck;;mG~~;~~ 5E:·0··~~1~~~ 
lichen Sattel von Schacht Diepenbrock aus gefiihrt, wahrend der westliche 
Georgsgang auf dem Sii.dsattel von Schacht Georg, auf dem Nordsattel von 
Schacht Drucht aus gelost wurde. Bei einer Beteiligung von Bleiglanz mit 
20%, von Blende mit 10% und von Schwefelkies mit 70% am geforderten 
Erz betrug das Ausbringen in den 80er Jahren rd. 35 %, fiel aber bis zur Ein
steilung des Betriebes auf 26%. Gefordert wurden von 1870/83 rd. 100000 t 
Erz. Die hOchste Forderung brachte das Jahr 1882 mit rd. 30000 t . Nach
dem der Betrieb schon fruher zu wiederholten Malen aufgenommen und 
wegen immer starkerer Wasserzugange wieder stillgelegt worden war, muBte 
der Bergbau im Jahre 1902 wegen zu groBer Zuflusse (bis 80 bzw. 120 m3/min) 
endgiiltig eingestellt werden. 

Die Menge der noch anstehenden Erze ist schwer zu beurteilen, da ins
gesamt der Hauptgang (einschlieBlich der Fundpunkte) auf rd. 6 km fest
gestellt ist, von denen nur etwa 2 km streichend bergbauIich verfoIgt 
worden sind. Uber die Ausbildung des Ganges nach der Tiefe ist nur be- ~ ~ E===E:::~ 
kannt, daB der Gang auf der 100 m-Sohle wesentliche Veranderungen der Erz- """"'''''' "'m~ •• """"T""'d"''' 
fiihrung nicht gezeigt haben soH. 

d) Die Bleizinkerzgange von Ramsbeck i. W. 
Wenige Kilometer sudlich des Ruhrtals bei Bestwig-Nuttlar 

erstreckt sich ein aus Schichten des Mitteldevons aufgebauter 

Abb.635. Schcmatischcs Profil 
durch den Lintorfer Erzgang. 

Umgez. nach VAN DIJK nnd 
HOOZE. 

Hohenzug (sog. Bastenberg-Olsberger Hohenzug), der von zahlreichen, zu Gangzugen 
vereinigten Erzgangen (quarzigen Bleizinkerzgangen) durchsetzt ist. 

Hier geht bei Ramsbeck (im VaImetaI) seit uraIter Zeit Bergbau auf BIei- und Zinkerze urn. Da schon 
um das Jahr 1000 in der Stadt Meschede eine Miinzstatte des KoIner Erzbischofs bestanden haben soIl, ist 
anzunehmen, daB auch die Gruben zu dieser Zeit auf Silber und Blei betrieben worden sind . Nennenswerten 
Umfang hat der Bergbau aber erst seit 1850 angenommen, urn mit wechseIndem ErfoIg betrieben, seit 1934 
einer neuen Bliite entgegenzugehen. 

Die Schichten des Ramsbecker Gebietes setzen sich nach PAECKELMANN (1937), 
ihrem letzten Bearbeiter, aus einer dem unteren Mitteldevon zuzurechnenden , wieder
holt geschuppten Schichtenfolge intensiv geschieferter Tonschiefer und den vorwiegend 
aus Grauwackenschiefern, Crinoidenschiefern und Quarziten bestehenden eigentlichen 
"Ramsbecker Schichten" zusammen. Sie bilden nach PAECKELMANN entsprechend der 
erstmalig von SCHULZ (1890) geauBerten Anschauung - zusammen mit den im Hangenden 
und Liegenden auftretenden Tonschiefern (einschlieBlich der Diabasmandelstein- bzw. 
Quarzkeratophyrtuffe) - den uberkippten Nordflugel eines mit 20-30° nach S ein
fallenden und allmahlich nach NO einsinkenden Sattels, und zwar des Ostsauerlander 
Hauptsattels. DemgemaB sind die blaugrauen, liegenden Tonschiefer der Bergleute (sog. 
"jungere Tonschiefer" ) junger und die hangenden, dunklen Tonschiefer ("altere Ton
schiefer") alter als die Ramsbecker Schichten. 

1m Gegensatz zu der ublichen Streichrichtung der Gange des Rheinischen Schiefer
gebirges verlaufen die Ramsbecker Gange, die eng mit der Faltungs- und Uberschiebungs
tektonik des variszischen Gebirges verknupft sind, von WSW nach ONO. Ihr nach S 
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gerichtetes Einfallen ist sehr flach, meist sogar flacher als das des Nebengesteins 
(s. Abb. 636). Es soli im W etwa 13° und im 0 rd. 27° betragen. Neben den als die Haupt
erzfiihrer in Frage kommenden ausgedehnten Ostwestgangen, den Bleizinkerzgangen, 
die als "Liegendzug" zusammengefaBt werden, sind auch noch nordsiidlich verlaufende, 
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Abb. 636. Schematisches Qnerprofil durch die Gange des westlichen Dornberges bei 
Ramsbeck. Umgez. nach PAECKELMANN. 

meist brauneisenerz-
fiihrende Verwerfer

gange vertreten, die aber 
heute abgebaut sind. 

Von den fiinf dort 
aufsetzenden Bleizinkerz
gangziigen, dem Bas ten -
berger, Gottesga ber, 
Grimholder, Rieser 
und Senger Zug, besitzt 
nur der in den Rams

becker Schichten aufsetzende Bastenberger Gangzug (sog. "Liegendzug" s. Abb. 637) 
eine wirtschaftliche Bedeutung. Nach EICKHOFF (1910) und HERBST (1931) setzt sich der 
Bastenberger Gangzug vorwiegend aus acht Einzelgangen: Pluto, Juno-Aurora, Hangen
des Trum, Dornberg, Willibald, Aline, Bastenberg und Alexander zusammen. Die vier 
erzarmeren siidlichen Vorkommen des "Hangendzuges" sind nur an wenigen Stellen 
aufgeschlossen worden. Die spieBwinklig zum Streichen des Nebengesteins verlaufenden 
Gange werden von jiingeren, teilweise erzfiihrenden Uberschiebungen (sog. "Flache" 

tlangende 
TonschieFer 

I I 

Abb.637. Der Bastenberger Gangzug bei Ramsbeck in Westfal en nnd sein Nebengestein. 
Umgez. nach EICKHOFF. 

= Deckelkliifte des Sie
gerlandes) verschoben, 
teils durch steil einfal
lende Querverwerfungen 
zerrissen. 

An der GangfiiIlung 
beteiligen sich grobkri
stalliner bis dichter, sil
berhaltiger Bleiglanz 
(Bleischweif) mit bis zu 
0,1% Ag, und meist grob
kristalline Zinkblende 
mit 58- 65 % Zn von 
kastanienbrauner Farbe, 
beide gekennzeichnet 

durch Einschliisse von Milchquarz. Die Gangflache wie auch ihre FiiIlung sind von 
jiingerer Tektonik stark beeinfluBt, so daB KRuseH (1932) von "gequalten Gangen" 
sprach. Unter der heute im Betriebe gewonnenen Erzmenge iiberwiegt bei weitem die 
altere Zinkblende, und zwar im Verhaltnis 6 bzw. 4 zu 1. 

AuBer PbS und ZnS in richtungslos massiger Verwachsung brechen u. a. Kupferkies, Pyrit, Arsenkies 
und unt~rgeordnet auch Gersdorffit (Arsennickelkies) in unbauwiirdigen Mengen bei. Hauptgangart iet 
Quarz in zwei Abarten. In sehr geringen Mengen treten noch Kalkspat, Spateisenstein, Schwerspat und 
Bitterspat auf. Die im allgemeinen arme Erzfiihrung der Gange ist auf besonders edle Gangmittel. die mit 
ausgedehnten tauben Zonen abwechseln, nesterf5rmig verteilt. Sie folgt der Richtung des Einschiebens. 

Mit der Entstehung der Erzgange haben sich zuletzt PAECKELMANN und BEHREND (1937) befaBt. Allem 
Anschein nach handelt es sich in den Lagerstatten um Absatze von Mineralsubstanz aus den zu verschiedenen 
Zeiten aus der Tiefe hochgestiegenen Losungen (mit teilweisen Verdrangungsvorgangen) auf Spalten, die in 
engster Beziehung zur Dberschiebungstektonik stehen, derart. daB die Gange nicht etwa unmittelbar den 
Dberschiebungskliiften selbst entsprechen, sondern auf Kliiften aufsetzen, die, teilweise den Dberschiebungen 
folgend, oft spitzwinklig die Schuppen durchschneiden. Fur eine Verdrangung einer quarzigen alteren Gang
fiillung durch jiingeren Bleiglanz spricht nach KRUSCR das haufige Auftreten von kleinen Milchquarzein
schliissen in dem dichten Bleiglanz. HERBST (1931) sieht in der nesterfiirmigen Erzfiihrung die Aufstiegwege 
hydrothermaler L5sungen, von denen aus der Absatz der Mineralsubstanz vorwiegend durch Verdrangung 
vor sich ging. PAECKELMANN (1933/37) betrachtet die Losungen als hydrothermale Nachwirkungen des sauren 
Vulkanismus der Untermitteldevonzeit. Nach seiner Ansicht soil zunachst eine altere Quarzgeneration mit 
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einem Teil des Spateisensteins (mit Arsenkies und Pyrit) auf den alten Abscherungskliiften hochgestiegen 
sein. SpateI', in del' Hauptbildungszeit, kam es zum Absatz von Quarz, Zinkblende, Kupferkies, wieder Quarz 
und Ag·haltigem Bleiglanz, und zwar noch VOl' del' variszischen (oberkarbonischen) Hauptfaltung des Sauer· 
landes. Er nimmt weiter an, daB die Erzbildung schon VOl' del' oberdevonischen Hauptgriinsteinzeit beendet 
war. Die friihere Ansicht von DENCKMANN, EICKHOFF und HERBST, daB die Erzfiihrung in erheblichem MaBe 
vom Nebengestein abhangig sei, wird von PAECKELMANN und BEHREND nul' bedingt bestatigt. Tatsiichlich 
ftihren vielfach die Gange im dichten Quarzit vorwiegend Zinkblende, im rauhen Schiefer Bleiglanz. Wie 
PAECKELMANN (1933) ausfUhrte, liegen die bauwtirdigen Gange (ausgefiilltc Pressungsspalten) zumeist dort, 
wo del' Quarzit auf Schiefer flach aufgeschoben ist (s. Abb. 636). 

Jedenfalls trifft fUr die Ramsbecker Vorkommen gleichwie fiir den Holzappler Gangzug die beispiels. 
weise auf dem Oberharz beobachtete Regel des primaren Teufenunterschiedes "Blei iiber Zink" nicht zu, 
da auf allen Gangen vom Ausgehenden bis zu den groBten heute erreichten Teufen (rd. 1200-1300 m flache 
GanghOhe = rd. 420-450 m seiger) Bleiglanz und Zinkblende etwa in gleichen Mengen angetroffen werden. 
Andererseits zeigt die Verschiedenartigkeit del' Erzftihrungen in den Spalten, daB unter anderem Zinkblende 
und Bleiglanz in erheblich voneinander getrennten Zeitraumen nacheinander in die Spalten einwanderten, 
und zwar, wie erwahnt, in del' Reihenfolge Spateisenstein, Zinkblende und BIeiglanz. 

Bergbaubetrieb. Dar ehemals stark zersplitterte Bergbaubetrieb des Ramsbecker Erzdistriktes ist 
seit 1854 von del' "Aktiengesellschaft fUr Bergbau, BIei· und Zinkfabrikation zu Stolberg und in Westfalen" 
zusammengefaBt worden. Von diesel' Zeit ab sind die verschiedenen Gangvorkommen nach einheitlichen 
Gesichtspunkten auf den durch Stollen aufgeschlossenen Gruben gebaut worden. Von diesen steht nul' die 
Dornberggrube in Forderung. 

Nach allen Beobachtungen und Erfahrungsgrundsatzen sind die Aussichten des Bergbaues nicht ungiinstig, 
zumal die Erzgange bislang nul' iiber del' Talsohle gebaut worden sind. Bis 500 m Teufe sollen die noch unauf· 
geschlossenen Erzvorrate rd. 1,2 Mill. t ZnS (mit 46% Zn) und 0,3 Mill. t PbS (mit 70% Pb) und 500 g Ag/t 
betragen. Greifbar vorgerichtet sollen rd. 540000 t Gangmasse sein. Neue Versuche und umfangreiche 
AufschluBarbeiten haben weitere hoffige Gangvorkommcn erschlossen. 

1m Jahre 1892 belief sich die Forderung auf rd. 82900 t Roherz bzw. 8900 t Fertigerze, darunter rd. 
4800 t BIeierze und rd. 4100 t Zinkerze bei einer Grubenbelegschaft von rd. 600 Mann. 1930 erreichte die 
Forderung bei rd. 540 Mann Belegschaft eine Hohe von rd. 110600 t Roherz, aus denen rd. 15000 t auf· 
bereitetes Gut, d. h. rd. 12000 t Zinkerz und rd. 3000 t Bleiglanz erzeugt wurden. 1m Jahre 1937 betrug die 
Roherzforderung bei rd. 730 Mann Belegschaft rd. 171 000 t. Hieraus und aus rd. 24000 t Haldenschlamme 
wurden rd. 4000 t BIei· und rd. 20000 t Zinkerz gewonnen. 

Von geringer Bedeutung war der Bergbau im Briloner Galmeibezirk, wo auf 
Kltiften des Massenkalks Bleiglasurerze, Galmei und Schalenblende gewonnen wurden. 
Als Betriebspunkte sind unter anderem Segen Gottes, Romanus und Schlamm
kaule bei Brilon, Christianus bei Thtilen zu nennen. 

Einen etwas groBeren Umfang hatte der Betrieb auf den ostlich der Lenne im Lenne
schiefer aufsetzenden Bleizinkerzgangen der GrubenChurftirst, ErnstundDticken
berg bei Endorf (Bergrevier Arnsberg) mit Glasur- und WeiBbleierzen (s. Tafel XII). 

Auf ahnlichen BIeizinkerzgangen ist ostlich des Meggener Schwefelkiesschwerspatlagers Bergbau urn· 
gegangen, wie z. B. auf den Gruben Abcoude, Johanni und Melusine. 

Weiter hat man BIeizinkerze auf Gangen im Lenneschiefer gebaut, wie auf den Gruben Franziska, Olga 
und Erzgebirge (wfstlich von Plettenberg). 

Vorra teo Uber die noch anstehenden Vorrate aller diesel' Erzvorkommen ist mit Sicherheit nichts 
bekannt geworden. 

e) Schwerspatlagerstatten. 
Schwerspat ist im weiteren und engeren Industriebezirk kein seltenes Mineral. Von 

dem machtigen Schwerspatlager von Meggen (Lenne) abgesehen, gibt es noch viele 
andere Lagerstatten. Sie finden sich vorwiegend lagerartig, aber auch in Gangform 
unter anderem bei Holzen und Mtischede (bei Neheim), Bleiwasche, Allendorf 
und Dreislar. Auch das Karbon Westfalens ist reich an kleineren Vorkommen. 

Das Meggener Schwerspat- (Eisenkies-) Lager. Die Meggener Lagerstatte ist nicht 
nur .das bedeutendste Schwerspatvorkommen des Bezirkes, sondern auch Deutschlands. 
Seit 1848 bekannt, hat man sie anfanglich nur auf Schwefelkies ausgebeutet. Wie schon 
frtiher ausgeftihrt ist, besteht der Kern des Lagers aus Schwefelkies (FeS2). Dieses Lager 
wird im NW und NO von dunkelgrauem, dichtem Schwerspat eingefaBt, derart, daB 
der Baryt an der Ubergangsstelle, nach der Mitte zu den Schwefelkies unmittelbar tiber
lagernd, sich auskeilt, urn nach dem AuBenrand hin die ganze Machtigkeit des Lagers 
(mit 1,5-6 m) einzunehmen (s. Abb. 625). Schwerspat und Schwefelkies sind gleichzeitige 
Bildungen. 

Kukuk, Geologie. 35 
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In der Grube wird der Schwerspat gemeinsarn mit dem zinkhaltigen Schwefelkies gewonnen. Der 
Schwerspat wird vorwiegend fiir Zwecke der Farbenindustrie (WeiBfarben), und zwar als sog. Reduzierspat 
oder "Lithopone" (BaS04 + ZnS) (aus der Wechselzersetzung von Bariumsulfid, Zinkchlorid und Natrium
sulfat hervorgegangen) benutzt. Letztere gibt eine besonders lichtechte und gut deckende Anstrich
farbe abo AuBerdem findet das Material in der chemischen Industrie zur Herstellung von Bariumpraparaten 
und weiter fUr Glashiitten, Gummi- und Linoleumfabrikation, Papierindustrieen, Gerbereien, Feuerwerkereien 
u. a. Verwendung. In den Jahren 1931/32 hat die Sachtleben A.G. neben rd. 350000 t Kies aus ihrem 
Schwerspat etwa 20000 t Lithopone (mit rd. 22% Zn) erzeugt. 1936 wurden rd. 163000 t Schwerspat 
gefordert. 

Die noch anstehenden Vorrate sind, wie schon vorerwahnt, recht betrachtlich. 

Nach W. E. SCHMIDT ist in den Jahren 1920/30 in Holzen und Miischede (bei 
Neheim) ein Gang von 4-5 m Machtigkeit aufgeschlossen und gebaut worden. Da das 

Abb. 638. Schematische Darstellung des Schwerspatvorkommens von 
Bleiwasche in Westfalen. Umgez. nach BARTLING. 

Material durch Beimengung von 
Eisenverbindungen stark verunreinigt 
war, muBte der Betrieb bald wieder 
eingestellt werden. 

Eine besondere Ausbildungsweise 
zeigt die Schwerspatlagerstatte von 
B 1 e i was c h e bei Brilon (BARTLING 
1926). Sie steUt das Urbild eines 
metasomatischen V orkommens dar, 
das an eine im Massenkalk (infolge 
Dolinenbildung) eingebrochene und 

fast vollig in Schwerspat umgewandelte cenomane Kreidescholle gebunden ist (s. Abb. 638). 
Bemerkenswerterweise laBt sich hier noch das Zusammentreffen der Kreidescholle mit einem im Massen

kalk aufsetzenden und Bleiglanz fiihrenden Schwerspatgang beobachten. Es handelt sich zweifellos urn ein 
metasomatisches Umwandlungserzeugnis aufsteigender Thermallosungen. Beziiglich des Entstehungsalters 
nimmt BARTLING an, daB die Lagerstatte postvariszisch, und zwar tertiaren (miozanen) Alters ist, da der Gang 
jiinger sein muB als die Kreide, d. h. etwa zur Zeit der Osningfaltung aufgerissen sein wird. 

Uber die wirtschaftliche Bedeutung des Vorkommens ist nichts bekannt geworden. 

Ein weiteres Vorkommen von Schwerspat ist von der Grube Franz Ida in Hespe 
bei Allendorf (Kreis Arnsberg) aufgeschlossen worden. Hier liegt ein an Spalten des 
Actinocystiskalkes gebundenes, metasomatisches Vorkommen von Schwerspat vor, das 
untergeordnet Bleiglanz und Kupferkies fiihrt. 

Die anscheinend nicht sehr bedeutende Lagerstatte ist aber ebensowenig geniigend untersucht wie das 
Vorkommen von Dreislar bei Medebach (Ostabfall des Rheinischen Schiefergebirges). Dieses ist als 8 m 
machtiger Gang aufgeschlossen. 

2. Karbon. 
a) Das Kupfererzvorkommen von Stadtberge i. W. (Nieder- und Obermarsberg). 

Das bekannte Kupfererzvorkommen von Stadtberge-Marsberg gehort zu den 
besterforschten Erzlagerstatten Deutschlands. 1m Hinblick auf das groBe Interesse, das 
diese Lagerstatte von jeher auf Bergleute und Geologen ausgeiibt hat, sei das Vorkommen, 
das noch 1930 eine auf der Hohe neuzeitlieher Lagerstattenforschung stehende Unter
suchung durch P AECKELMANN erfahren hat, etwas eingehender behandelt. 

Das auf Kupfererze verliehene Distriktfeld der Stadtberger Hiitte liegt ziemlich nahe 
der auBersten Nordostecke des Rheinischen Schiefergebirges. Seine Erzvorkommen stehen 
in engster Beziehung zu der Grenze des Zechsteins zum alten Gebirge. Die bergmannisch 
zu gewinnenden Erze finden sich einmal in den Kupferletten des unteren Zechsteins, 
vorwiegend aber in den gefalteten Kieselschiefern des kulmischen Untergrundes. Trager 
der seit dieser Zeit gebauten Kupfererze ist ein aus Kulmschichten mit oberdevonischem 
Kern aufgebauter, WSW bis ONO verlaufender Sattel, dessen Nordfliigel eine schmale, 
aus Kulmschichten bestehende Mulde vorgelagert ist (vgl. Abb. 639). Stellenweise wird 
diese Falte von flachgelagertem unterem und mittlel'em Zechstein diskordant iiberdeckt. 
Die Kupfererze sind fast ausschlieBlich an bituminose Kieselschiefer (Lydite) gekniipft, 
und zwar vorwiegend an eine von Langs- und Querstorungen (insbesondere von der 
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"Stufenkammer-Kluft" und der "Kluft im Muldentiefsten") erzeugte, einen Flozgraben 
bildende Zerruttungszone, ferner an die Kluftausfullungen selbst und an die von feinen 
und feinsten Kluften und Schnitten durchsetzten Lydite, kaum aber an die Kieselkalke 
des Nebengesteins (s. Abb. 639). 
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Abb.639. Die Lagerungsverhaltnisse im Gebiet des Niedermarsberger Kupfercrzbergbaucs. Umgez . nach PAECKELllANN. 

Am Ausgehenden und bis zum Grundwasserspiegel sind dann in der Zementations
zone die primaren, sulfidischen Kupfererze (wie Buntkupfererz, Kupferglanz, Kupfer
kies u. a.) in oxydische und karbonatische Erze, und zwar vorwiegend in Kupferlasur, 
Malachit, Kupferhydrate, Rotkupfererz, kupferhaltigen Pyrit und Kupfervitriol um
gewandelt worden. Daneben finden sich auch 
noch Kupferglanz, Buntkupfererz und gelegentlich 
gediegenes Kupfer. 

An Erzen unterscheidet man die primaren Erze 
der Kupferletten des Kulms und Oberdevons sowie 
die Klufterze. Die bergbaulich wichtigsten Erze 
sind Kupferglanz, Buntkupfer, Malachit und 
Kupferlasur neben verschiedenen, noch nicht 
bekannten Kupferhydraten. 

Genesis. Entgegen der friiheren Auffassung von der syn

NW 

~ 
Abbau im 
Kieselschiefer 

so 

genetischen Natur der Lagerstatte, die den Kupfergehalt der Abb. 640. Profil durch die Nicdermarsberger Kupfer
Schiefer als primaren Bestandteil und die Erzfiihrung der erz-Lagersllitte (Grube Oskar). Umgez. nach BODEN. 

Kliifte als ortliche Anreicherung betrachtete, haben die Ergeb-
nisse der neueren chemisch-mikroskopischen Untersuchungen und Beobachtungen von BERGEAT, BODEN 
und PAECKELMANN die epigenetische Natur der Erze erwiesen. Beziiglich der Herkunft der Erze nimmt 
P AECKELMANN an, daB es sich in den Kieselschiefererzen urn deszendente Absatze von Losungen des als 
Kupferglanz in feinverteilter Form in den Kupferletten vorhandenen Primarerzes handelt, die, in das zer
riittete Gestein dringend, sich hier angereichert haben. Die Kliifte und die Kapillarspa;Iten der Lydite 
des Kulms und ganz untergeordnet auch des Tonschiefers sind als Trager des Kupfergehaltes des Gcsteins 
anzusehen, das aber selbst nicht in nennenswerter Weise von ihm durchdrungen oder verdrangt ist. Die 
Impragnation hat augenscheinlich von den groBeren Verwerfungskliiften aus, an die sich auch die Lagerstatten 
anlehnen, ihren Ausgang genommen und entsprechend der stofflichen Beschaffenheit des Nebengesteins 
(Kohlenstoff. und Pyritgehalt), vielleicht auch unter Mitwirkung elektrolytischer Vorgange, zu ± edlen 
Erzabsatzen gefiihrt. Die reichsten Erze finden sich dort, wo infolge yon Spaltenbildungen eine besonders 
starke Zerriittung des Kieselschiefers erfolgt ist (s. Abb. 640). 

Berg ba u. Der schon seit dem 12. Jahrhundert betriebene Bergb~u ging urspriinglich auf die in den 
Kupferletten des iiberlagernden unteren Zechsteins auftretenden Kupfererze urn. Spater griff er auf die 
oxydischen Erze des Kieselschiefers iiber, bis man 1880 auch zum Abbau der sulfidischen Erze iiberging. 
1m Jahre 1931 wurde der von der A.G. Stadtbergerhiitte in Niedermarsberg i. W. gefiihrte Bergbau, der die 
Grube Mina auf der Sattelkuppe und die Grube Oskar in der Mulde betrieb, eingestellt. 

Wegen der yolligen Zerriittung des Gesteins durch erzfiihrende Spalten muBte zwecks Auslaugung des 
Kupfers das ganze Gestein herausgewonnen werden. Der durchschnittliche Kupfergehalt des bauwiirdigen 
Kieselschiefers (Lydit) betrug etwa 1,5-3,5%. Stellenweise erfuhr das Haufwerk aus den Ausfiillungen 
der Hauptspalten eine Anreicherung bis zu 8%, ja 16% (wie auf der Grube Oskar). 

Die Forderung an Kupfererzen belief sich 1913/14 auf 47287 t, der Kupferabsatz auf 614 t bei einem 
Preise fiir 100 kg eu = 137 RM. 1928 betrug die Rohforderung rd. 50000 t und die Kupfererzeugung rd. 
490 t bei 140 Mann Belegschaft. 1m Jahre 1931 wurde die Grube wegen des Tiefstandes des Kupferpreises 
stillgelegt, nachdem noch kurz yorher mit der Errichtung einer neuen Aufbereitung mit Flotation begonnen 
worden war. 

35* 
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Erfreulicherweise ist inzwischen von den Ver. Deutschen Metallwerken A.G., Frankfurt, der Bergbau
und Riittenbetrieb mit allen Mitteln neuzeitlicher Technik und Wirtschaft wieder aufgenommen worden. 
Die Forderung an Kupfererzen mit rd. 1,5% eu im Haufwerk soIl fiir 1938 rd. 100000 t betragen. Uber die 
Rohe der sicherlich noch anstehenden, nicht unerheblichen Erzvorrate laBt sich ein zutreffendes Bild 
kaum gewinnen; vorlaufig wird mit einem Vorrat fiir etwa 10 Jahre gerechnet. 

b) Erzvorkommen auf den Spriingen des flozfiihrenden Karbons. 
DaB auch die Spriinge des flozfiihrenden Karbons nicht selten Erze wie PbS, ZnS, 

FeS2, CuFeS2 u. a. fiihren, wurde schon erwahnt. 

x 
x 

x 
x 

x 

)( 

I I I 
100"'0 liD zoo 300 100 SOD 600 700 800 900 1000 m 

';,t 

Abb. 641. Der Bieigianz- und Zinkbiendegang der Zeche Auguste Victoria. 
(N ach Grubenrissen.) 

Bemerkenswerterweise haben die im Rahmen des Vierjahresplanes durchgefiihrten eingehenden Unter
suchungen der Querverwerfungen des Ruhrbezirkes zu dem Ergebnis gefiihrt, daB weit mehr Querstorungen 
mineralfiihrend sind, als bisher bekannt war. Leider hat sich im Gegensatz zu den auBerhalb des Karbons 
nicht selten als Erzgange ausgebildeten Querverwerfungsspalten vorlaufig erst eine Spalte als so reich an 
Erzen erwiesen, daB sich ihre bergbauliche Gewinnung lohnt. Die Griinde ffir diese auffallende Armut 
der Querverwerfungen an baulohnenden Erzen im flozfiihrenden Karbon sind noch nicht geniigend erkannt. 

Soweit es sich lediglich urn das Vorkommen von Einzelmineralien auf Spalten des Karbons handelt, 
sei auf den Beitrag von SCHRODER (Abschnitt XX) verwiesen. 

Spriinge mit hoffiger Erzfiihrung wurden festgestellt auf den Zechen Auguste 
Victoria, Christian Levin, Schlagel und Eisen, Fr. Thyssen u. a. Mit Ausnahme der bei
den ersten Vorkommen scheinen aber auch hier nur ortlich begrenzte, kaum bauwiirdige 
Erzanreicherungen vorzuliegen. 

Wegen seiner zweifellos wirtschaftlichen Bedeutung solI der machtige Blei- und 
Zinkerzgang der Zeche Auguste Victoria hier etwas eingehender behandelt werden. 

Blei· Zinkerzvorkommen der Zeche Auguste Victoria bei Hiils. Das vor wenigen 
Jahren im Grubenfeld der Zeche Auguste Victoria angefahrene Erzmittel hat - soweit 
die bis jetzt vorhandenen Aufschliisse erkennen lassen - eine recht erhebliche Aus
dehnung. Schon beim Abteufen des Schachtes I hatte man in 650 m Teufe eine ver
erzte Blattverschiebung angefahren (BOKER 1906). Ihre Ausfiillung entspricht in etwa 
der neuerdings erschlossenen Erzfiihrung der groBen Querstorung, die das Westfeld der 
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Grube um etwa 700 m verwirft und 
als "Blumenthaler Hauptsprung" 
anzusprechen ist. Hinsichtlich der 
Beziehung der Vererzung zur Tek
tonik erscheint es bemerkenswert, 
daB das Erzmittel vorwiegend im 
Nordfliigel des WSW-ONO strei
chenden Sattels "Zweckel-Auguste 
Victoria" angetroffen wurde, der 
von der Querverwerfung angenahert 
senkrecht durchschnitten wird, 
wahrend seine Fortsetzung nach S 
einen nach NO geoffneten Bogen 
beschreibt (s. Abb. 641). Die Erz
fiihrung wurde bisher von der rd. 
40 m unter dem Cenoman aufge
fahrenen 600 m-Sohle bis herunter 
zur 800 m-Sohle in wachsender 
Machtigkeit festgestellt. Aber auch 
im Gangstreichen liegen befriedi
gende, nach der Teufe besser ent
wickelte Aufschliisse vor, die auf 
der 3. Sohle sich schon auf iiber 
400 m erstrecken. 

Die Storungszone hat eine 
Machtigkeit von etwa 40 m und 
fallt unter 60-70° nach W ein. Die 

Abb. 642. Brekzienstruktur. Bruchstiicke von Sandschiefer (a), durch 
Blciglanz (b) und Quarz (c) verkittet. Gangstiick der Zeche Auguste 

Victoria. S.W.B. ' / ,uat. Gr. 

Zone bedeutenderer Erzfiihrung bleibt 
auf ein 8-18 m machtiges Mittel be
schrankt, das auf den unteren Sohlen 
mehr in der Mitte, auf den hoheren Soh
len teils am Hangenden, teils am Liegen
den liegt. Nach N und S scheint sich die 
Erzfiihrung auszukeilen. Das Gangbild 
wird meist von Gesteinsbruchstiicken des 
Liegenden beherrscht . Teils liegt eine 
Brekzienstruktur vor (s. Abb. 642), teils 
handelt es sich um zahlreiche vererzte 
Kliifte (s. Abb. 643) oder um Kokarden
erzstruktur (s. Abb. 644). Die Erzfiihrung 
ist am reichsten in den Gesteinszonen 
sandig-toniger Natur, wahrend die Sand
steinzonen und noch mehr die Schiefer
tone erzarmer sind. Auch Letten und 
Reste der verworfenen Kohlenfloze schie
ben sich ein, besonders am Hangenden. 
Immerhin kann ein vollig umfassender 
Uberblick iiber die AusbiIdung der Lager
statte heute noch nicht gegeben werden. 

Die Altersfrage der Mineralien (ZnS, PbS, 
FeS2) deckt sich zum Teil mit ihrer ortlichen An
ordnung vom Hangenden und Liegenden zur Gang
mitte hin. Eine altere Quarz-Zinkblendegeneration 
erfiillt die Risse und Spalten von Gesteinsbruch-

Abb.643. Gangtriimer im sandigen Schieferton (a) mit stellen
weise symmetrisch lagenf6rmiger Verwachsung von Zinkblende (b) 
und Quarz (c). Gangstiick der Zeche Auguste Victoria. S.W.B. 

Etwa ' I, nat. Gr. 

stiicken oder umschlieBt sie konzentrisch und bildet brekzienartige oder lagenformige Strukturen, wahrend 
sie stellenweise mikroskopisch feine Verwachsungen erzeugt. In der jiingeren Quarz-Bleiglanzfolge (s. Abb. 645) 
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liegt ein ± verwachsenes Gemenge beider Mineralien vor. Nach der Gangmitte hin stellen sich bald massig 
verwachsene, bald drusig ausgebildete Erze ein, vorwiegend aus derbem, ± grobspatigem, silberarmem, 
aber auch aus dichtem silberreicherem Bleiglanz bestehend, mit hell- bis dunkelfarbiger Zinkblende. Als 
Gangart brechen bei Quarz, auf den tiefen Sohlen Schwerspat sowie Kalkspat auf Kliiften und Hohl· 
raumen. Das Auftreten der fast immer jiingsten Bildung, des Markasits (zum Teil Pyrit), ist haufig an 
offene Kliifte und an die Nahe in der Gangmasse eingeschlossener, meist verkieselter Kohle gebunden. Der 
seltene Kupferkies scheint zu verschiedenen Zeiten gebildet zu sein. Das mittlere Verhaltnis Ag : Pb = 1 : 700 
sowie die Armut an Silbermineralien lassen die Annahme im Bleiglanzmolekiil gel osten Silbers zu. Oxy
dations- und Zementationserscheinungen sind im Gange nicht beobachtet worden, so daB es sich in dem 
Gang urn den Rest eines abgetragenen Erzkorpers handeln diirfte. 

Das Erzmittel wird an einer Stelle von einer im Streichen liegenden, bis etwa 30 em breiten, ± offenen 
Kluft durchsetzt, bei deren Anfahren bedeutende Wassermengen gelost wurden und aus der heute noch in 

einem Querschlage der 3. Sohle in 800 m Teufe 

Abb.644. Konzentrisch lageniormige Verwachsung von Blei· 
glanz (0) und Quarz (c). Am Rande Brekzie (a) aus Zinkblende 

und Sandschiefer. Gangstiick der Zeche Auguste Victoria, 
rd. ' I. nat. Gr. S.W.B. 

bestandig 2 m3/min unter geringem Druck zusitzen. 
Das Wasser hat eine konstante Temperatur 

von rd. 500 C und fiihrt freie Kohlensaure und Stick
stoff. Eine Analyse ergab 106,9 gil Cl, 80 gil Na20, 
B,2 gil CaO und geringe Mengen an Si02, MgO, 

Abb.645. Verwerfung eines alteren Zinkblendeganges durch 
einen jiingeren Bleiglanzgang. 0 Bleiglanz, z Zinkblende, 

c Quarz. Zeche Auguste Victoria. S.W.B. 

Al20 3 und FeO, aber nur Spuren von S04 und kein Barium (Analyse des Chemischen Laboratoriums der 
Gewerkschaft Auguste Victoria). Ein ursachlicher Zusammenhang dieser Sole mit der primaren Vererzung 
ist nicht anzunehmen. 

Genauere Erkenntnisse der besonderen Verhaitnisse der Lagerstatte sind erst von den Aufschliissen 
bei Aufnahme des Abbaues der Lagerstatte zu erwarten. 

c) Schwerspatlagerstatten des Steinkohlengebirges. 
Schwerspat findet sich verhiiltnismii.Big haufig auf den Querverwerfungsspalten 

des Steinkohlengebirges (s. Tafel XIV). Wie die Untersuchungen von BOKER, KRuseR, 
BARTLING, ZIMMERMANN u. a. in Verbindung mit vielen eigenen Beobachtungen zeigen, 
ist der Schwerspat vornehmlich an diejenigen Verwerfungsspalten des Ruhrkarbons 
gebunden, die bis in gro.l3ere oder geringere Nahe des Zechstein-Triasrandes reichen (vgl. 
Tafel XIV). Wenngleich der Schwerspat auf mehreren Zechen in bauwiirdiger Machtigkeit 
und stellenweise auch in genugender Reinheit zur Ausbildung gekommen ist, haben die 
Vorkommen des Ruhrbezirkes bis heute noch keine wirtschaftliche Bedeutung gewonnen. 

Ausgedehntere Lagerstatten kennt man unter anderem auf den Zechen Gottessegen, 
Graf Moltke, Friedrich Thyssen, Christian Levin, Carolus Magnus und Julia. 
Gelegentliche Vorkommen hat man auf den Zechen Herkules, Konigin Elisabeth, Konig 
Ludwig, Rheinbaben-Schacht, Auguste Victoria und manchen anderen Gruben (vgl. 
BOKER u. a.) festgestellt. 

Es diirfte sich eriibrigen, aIle weiteren Einzellagerstatten des produktiven Karbons aufzufiihren. 
Jedenfalls laBt die Verbreitung der Schwerspatvorkommen im rheinisch-westfiilischen Karbon die schon 
von KRuseR vermuteten Beziehungen zur Grenze der Zechstein-Triasiiberdeckung nicht verkennen, wenn 
auch vereinzelte Schwerspatablagerungen ziemlich weit von ihrem heute bekannten Rande festgestellt worden 
sind (vgl. Tafel XIV). Es liegt daher der Gedanke nahe, daB die Trias-Zechsteiniiberdeckung friiher weit tiefer 
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nach S gereicht hat. Jedenfalls wird nach allen Beobachtungen im Ruhrrevier kaum daran zu zweifeln 
sein, daB die Wasser mit Bariumgehalt aus dem Buntsandstein stammen, dessen bariumhaltige Feldspate 
in Sole in Losung gehen, wahrend die Schwefelsaure aus der Zersetzung des Anhydrits herruhren dUrfte. 

Beispielsweise hat man auf der ehem. Zeche Ver. Gladbeck 
durch systematische Probenahme feststellen konnen, daB die 
bariumhaltigen Wasser aus dem Buntsandstein kommen. Die 
gleiche Abhiingigkeit besteht auch fUr das links·niederrheinische 
Gebiet. 

Nach ZIMMERMANN (1926) hatte eine Analyse der Schwer· 
spatansatze an den Pumpenklappen der Zeche RheinpreuBen 
folgendes Ergebnis: BaS04 = 93,41 %, CaS04 = 0,82%, CaCl2 

= 1,22%, MgO = 0,06%, Fe20 3 = 1,78%, Si02 = 0,45%, Gluh
verlust 2,51 %. 

Die gewohnliche Zusammensetzung des auf den Verwer
fungen des Ruhrbezirkes auftretenden Schwerspats (z. B. von 
der ehem. Zeche Gladbeck) geht aus folgender Analyse hervor: 
BaS04 = 94,3%, SrS04 = 0,1 %, CaS04 = 0,2%, CaC03 = 5,0%, 
Fe20 3 = 0,4 %. 

Eine im Jahre 1884 erschrotene Solquelle auf der Zeche 
Graf Moltke enthielt 0,62 gil BaCl2 (nebst 43,3 g NaCl, 3,7 g 
CaCI und 0,22 g MgCl), wahrend die Sole einer Oberhausener 
Zeche im Jahre 1923 1,68 gil BaCl2 fuhrte. 

Die Entstehung des Schwerspates ist einfach zu deu,ten, da 
sich Schwerspat schnell beim Zusammentreffen schwach barium
hal tiger Wasser mit sol chen, die freie Schwefelsaure oder Salze 
dieser Saure in Losung fiihren, bildet; etwa nach der Gleichung: 
BaCl2 + H 2S04 = BaS04 + 2 HCI. 

Die immer wieder emeut ausfallenden Schwerspatmengen 
sind naturgemaB fUr die Wirtschaftlichkeit des Pumpenbetriebes 

Abb. 646. ProW des Schwerspatganges der Zeche 
Julia. Nach eigener Aufnahme. 

der Gruben sehr unerwunscht. Zeigt sich doch auf zahlreichen Gruben, daB sich z. B. Lutten schon in 
kaum 6 Monaten vollig mit Schwerspat zusetzen konnen (vgl. Kapitel "Wasserfuhrung"). Die Absatze 
lassen sich aber auf ein MindestmaB beschranken, wenn es gelingt, die Herkunft der verschiedenen Zuflusse 
zu erkennen und die Wasser getrennt abzufUhren. 

N achstehend sei einiger der bedeuten
deren Schwerspatvorkommen des Ruhrre
viers gedacht. 

Schwerspat der Zeche Julia (bei 
Herne). Das in der Shamrock-Julia-Storung 
auftretende Schwerspatvorkommen gehort zu 
den am regelmaBigsten entwickelten Schwer
spatgangen des flozfiihrenden Karbons, da 
es auf verschiedenen Sohlen in ziemlich 
gleicher Ausbildung iiberfahren worden ist. 

Nach meinen Untersuchungen des Vorkommens 
auf der 5. Sohle liegt hier ein System parallel ver-

Abb.647. DUnne Schwerspatgange im Karbonsandstein am 
Kalweskopf bei Bochum. 

laufender, mehr oder minder machtiger, teils ausgeftillter, teils offener Spalten mit groBen Hohlraumen 
(bis zu 10 m Hohe, 5 m Lange und 4 m Breite) vor, die teils mit Nebengesteinsbruchstucken, teils mit dichtem 
Schwerspat ausgeftillt sind. In der Hauptspalte ist ein bis 4 m machtiger, derber Schwerspatgang von 
grobkristalliner Struktur zum Absatz gekommen, der auf jungeren Rissen von Kalkspat durchsetzt ist 
(s. Abb. 646). 

Abgesehen von dieser Verunreinigung, enthalt der Schwerspat noch Bleiglanz und Zinkblende in kleinen 
Nestem und dunnen Schntiren. Die nicht seltenen Hohlraume sind mit schonen Kalkspat- und Schwefel
kieskristallen oder mit tropfsteinartigen Gebilden ausgekleidet. Junge Schwerspatausscheidungen habe ich 
auf den Wandungen dieser Hohlraume nicht beobachtet. Nach dem Profil zu urteilen, scheint hier folgende 
Paragnese zu bestehen: Schwerspat und Zinkblende, Bleiglanz, Schwefelkies, Kalkspat. 

Der Spat hat nach einer Analyse der Grubenverwaltung folgende Zusammensetzung: Si02 = 4,12%, 
Al20 3 und Fe20 3 = 0,74%, CaO = 1,85%, CO2 = 1,40%, BaO = 60,27%, S03 = 32,24%. Die Bauwtirdigkeit 
der Lagerstatte ist noch nicht geklart. 

Ein ahnliches Vorkommen habe ich auf der Zeche Christian Levin untersucht. 
Die auf der 4., 5. und 6. Sohle nachgewiesene Schwerspatlagerstatte stellt sich als Aus
fiillung einer aus mehreren Einzelspriingen bestehenden, westlich einfallenden Storungs
zone dar, die das Feld der Zeche Konig Wilhelm mit einem Gesamtverwurf von rd. 50 m 
durchsetzt und wahrscheinlich auch noch im Felde der Zeche Prosper auftritt. 
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Der im Durchschnitt 4 m (stellenweise bis 8 m) machtige Hauptgang zeigt auf den verschiedenen Sohlen 
etwas voneinander abweichende Bilder. Bemerkenswerterweise tritt auf der 6. Sohle im liegenden Teil des 
Hauptganges eine nach der Teufe durchsetzende, an Bleiglanz reiche Zone auf, die miiglicherweise bauwiirdig 
ist. Fiir das Gesamtvorkommen stellte BOKER (1906) folgende Paragenese auf: a) Bleiglanz, Schwefelkies 
und Schwerspat, b) Spateisenstein und Quarz. 1m Hauptgange ist friiher eine starke Solquelle mit 42° C 
angeschlagen worden, die bis zu 0,12% CaCl2 und BaCOa enthielt. Wie bei den iibrigen Vorkommen diirfte 
auch hier der altere Schwerspat permisches Alter haben. Junges Alter kommt dem meist in kristallisierter 
Form auftretenden "jiingeren Schwerspat" zu, der auf Ausscheidung aus der Sole zuriickgehen diirfte. 

Insgesamt scheint es sich hier urn einen erheblichen Vorrat an Schwerspat zu handeln, der stellenweise 
zu stark mit Bleiglanz durchsetzt ist, urn cine griiBere wirtschaftliche Verwendung zu finden. 

Ein weiteres Vorkommen von Schwerspat konnte BARTLING (1911) bei Kartierungs
arbeiten in Querenburg bei Witten (Ruhr) feststellen. Der auf einer Querverwerfung 
des Stockumer Sattels nachgewiesene Gang solI eine Machtigkeit von rd. 1 m haben. 
Trotz der Reinheit des Spates erscheint ein Abbau nicht lohnend. 

Neuere Untersuchungen zeigten mir, daB nicht nur an der angegebenen Stelle des Stockumer Sattels, 
sondern auch an zahlreichen anderen Punkten dieser Antiklinale unzahlige Querverwerfungsspalten mit Schwer
spat ausgefiillt sind, wie z. B. im groBen Steinbruch der Zeche Klosterbusch und am Kalweskopf (s. Abb. 647). 
Eine wirtschaftliche Verwendung hat der Schwerspat auch hier nicht gefunden. 

3. Zechstein. 
An manchen Stellen ist auch der Zechstein durch eine ± starke Erzfiihrung aus

gezeichnet. Die Anreicherung an Kupfererzen ist bisweilen so groB gewesen, daB sie 
ortlich einen lebhaften Bergwerksbetrieb hervorgerufen hat. 

a) Kupfererzlagerstatten. 
Hierhin gehoren die friiher bei Stadt berge (Niedermarsberg) und weiter an der 

Itter gebauten Kupferletten des unteren Zechsteins. Sie treten hier in Form zahl
reicher (20-70), etwa 3-6 cm machtiger, mit diinnbankigen Kalkschichten wechsel
lagernder, bituminoser Mergelschieferbankchen auf. Die aus Kupferkies (CuFeS2), Kupfer
glanz (Cu2S) und Buntkupfererz (3 Cu2S, Fe2Sa) bestehende Erzfiihrung mit einem 1-5% 
betragenden, mikroskopisch fein verteilten Erzgehalt ist aber nicht nur an die Mergel
schiefer, sondern auch an nordsiidlich und westostlich streichende Querspalten geknUpft. 

Der besonders in der Umgebung von Thalitter (a. d. Itter) bliihende Bergbau ist 1868 wegen der 
UnregelmaBigkeit der meist bescheidenen Erzfiihrung zum Erliegen gekommen. Dber die Ergebnisse neuer 
Versuehsarbeiten ist mir nichts bekannt geworden. 

Einem hoheren Horizonte, d. h. den unteren Letten des oberen Zechsteins, gehort 
das gleichfalls in alten Zeiten ausgebeutete, nordlich von Borntosten auftretende 
Eintrachter oder Leitmarer "Lettenfloz" an. Das 0,30-0,75 m machtige, sandige 
Mergelfloz enthiiJt das Erz in Form eingesprengter, stecknadelkopf- bis haselnuBgroBer 
Graupen aus Malachit und Kupferlasur. Stellenweise sind die Erze auch an Pflanzenreste, 
z. B. Ullmannia bronni, gebunden. 

Nach PRAGER (1933) stellen aIle diese Kupfererzvorkommen Ausscheidungen aus Liisungen dar, die sich 
durch Auslaugung verwitterter alter Gangerze in der Nahe der Frankenberger Bucht gebildet haben. 

Nach einem alten Betriebsbericht solI ein Quadratlachter FlOz (4,378 m2 ) bei 1-2 FuB (0,31-0,63 m) 
Machtigkeit 11 t FlOzletten und diese 6 Ztr. 45 Pfund und 8 Lot reinen Kupferschlich ergeben haben. Der 
unbedeutende Bergbaubetrieb auf dem Lettenfliiz ist schon 1824 endgiiltig eingestellt worden (KIpPER 1908, 
STAESCHE 1930). 

Weitere Vorkommen, denen aber heute jede wirtschaftliche Bedeutung fehlen diirfte, sind die Kupfer
erzvorkommen des Stadtebergfliizes im oberen Zechstein, die bei Frankenberg in bescheidenem 
Umfange gebaut worden sind, und die sog. Geismarer Kupferletten mit silberhaltigen Kupfererzen, 
die den HajIptgegenstand des Frankenberger Bergbaues bildeten. 

Am Hfiggel enthiilt der 0,65 m machtige Kupferschiefer nach HAACK 0,03-0,08% Kupfer bei 
schwachem Silbergehalt. AuBerdem findet sich hier zuweilen noch auf Kliiften Bleiglanz. Bergbaubetrieb 
ist an keiner Stelle umgegangen. 

b) Gips- und COlestinvorkommen. 
Wie die zahlreichen Erdfalle beweisen, finden sich sowohl an manchen Stellen am 

Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges wie langs des Teutoburger Waldes zahlreiche 
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Gipsvorkommen. Die am Ostrande an die Letten der Dolomite des oberen Zechsteins 
gebundenen nester-, stock- und lagerartigen Vorkommen dieses Minerals sind friiher 
unter anderem am Bilstein auf den Zechen Gliickszeche, Merkur und Bernhard bei 
Nieder-Marsberg, ferner bei Niederense (im Marbecketal) sowie auf der Grube 
"Auf den Pohlen" bei Borntosten (i. Waldeck) abgebaut worden (s. Tafel XII). 

Auf der letzteren Grube hatte der bis 11 m machtige, politurfahige Gips eine alabasterahnlicheBeschaffen
heit. 1901 wurde dieser Betrieb eingestellt. 

Zur Zeit wird im Gebiet der Egge bei Vinse beck (Bl. Steinheim) von der Grube 
Ernst ein Gipsvorkommen im Buntsandstein gebaut. 

Friiher solI bei Wintrup (Bl. Horn-Sandebeck) ein Gipslager im Rot ausgebeutet worden sein. Auch 
bei N euenheerse (Bl. Lichtenau) treten Gipslager im Keuper auf. 

Das in Deutschland im allgemeinen seltene Mineral Coles tin ist am Ostrande des 
Rheinischen Schiefergebirges innerhalb der Lettenzone des oberen Zechsteins an drei Stellen 
nachgewiesen worden, und zwar zwischen 
dem Diemel- und Ittertale bei Giers
hausen i. W., bei Helmscheid (Wal
deck)und bei Obergem beck (Waldeck). 

Wahrend man das Vorkommen von 
Helmscheid nicht aufgeschlossen und 
das von Giershagen urn das Jahr 1895 WP'////3 ~ .... ~ W-~ I§:i'"?-"""m 1# ~;:J 
in bescheidenem Umfange gebaut hat, l1ulm C6lestin- Colestin im Dolomit Plattenkalk Hangender 

~auptlager Nebengestein mit Letten l1alk,/ 
ist die Obergembecker Lagerstatte Db.zechstein 

Gegenstand eines lebhaften Bergbau Abb. 64S. Querprofil durch die Obergembeckcr C61estiu-Lagersmtte. 

betriebes gewesen. 
Der Abbau ging hier auf ein unregelmaBiges, 0,30-2,50 m machtiges, an den Zechsteindolomit gebundenes 

Lager von blauweiBem, kristallinem, blattrigem Colestin urn (s. Abb.648). Die Zusammensetzung des auf
bereiteten Minerals geht aus nachstehender Analyse hervor: SrS04 = 91,65%, SrCOa = 2,25%, BaS04 

= 0,55%, CaS04 = 1,20%, CaCOa = 2,35%, MgO = 0,68%, Si02 = 1,20%, Fc20 a + Al20 a = 0,45%. 
Nach KIpPER (1908) ist der Colestin epigenetischer Natur und stellt eine unregelmaBige Hohlraum

ausfiillung im Zechsteindolomit durch aufsteigende Losungen dar. BARTLING (1914) nimmt an, daB die Aus
fallung des schwerloslichen SrS04 durch Zusammentreffen leicht IOslicher Strontiumverbindungen mit schwefel
saurehaltigen Wassern erfolgt ist. Nach Abbau von rd. 50000 t ist der Betrieb in Obergembeck urn 1905 
eingestellt worden. Der Vorrat sol! aber noch nicht erschopft sein (BEHREND und STAESCHE 1936). 

4. Kreide. 
Strontianitvorkommen. 

Die westfalischen Lagerstatten des Strontianits beanspruchen ein besonderes Inter
esse deshalb, weil in ihnen fast das einzige groBere Lagerstattengebiet der Welt von 
kohlensaurem Strontium vorliegt. 

Der Bergbau auf den 1834 durch Zufall entdeckten "Silberstein" (der nach seinem ersten Fundpunkte, 
dem Orte Strontian in Schottland, Strontianit genannt wurde) ist in den 80er Jahren schwunghaft 
betrieben worden. Heute ist er fast zum Erliegen gekommen. Von der Ausdehnung des friiheren Bergbau
betriebes legen die vielen im Miinsterlande sichtbaren und weit verstreuten, hellgrauen Mergelhalden beredtes 
Zeugnis abo 

Das Vorkommen des Strontianits (SrCOa) ist an ± schmale Gange gebunden, die 
in groBer Zahl in den Mukronaten- und Quadratenschichten des Senons aufsetzen 
(s. Abb. 649). Seine Vorkommen beschranken sich auf ein rd. 1700 km2 umfassendes 
Gebiet, dessen wichtigste Fundpunkte unter anderem bei Beckum, Ascheberg, Dren
steinfurt, Ahlen, Herbern, Sendenhorst und Freckenhorst liegen (s. Abb. 649 sowie 
Lagerstattenkarte, Tafel XII). 

Die steil mit 65-85° einfallenden Gange haben, wie aus Abb. 649 hervorgebt, ein 
sehr verschiedenartiges, vorwiegend etwa NO - SW bzw. NW - SO und selten N - S 
gerichtetes Streichen. Bei einer mitunter bedeutenden, bis zu mehreren Kilometern 
betragenden Langenerstreckung schwanken die Gange in ihrer Machtigkeit zwischen 
wenigen Zentimetern und 2,50 m. 1m Durchschnitt betragt ihre Dicke nur etwa 0,30 m. 
Schon Gange von 10-15 em Machtigkeit gelten als bauwiirdig. Wenn sich auch im 
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allgemeinen die Spalten nach der Teufe verhaltnismiiBig schnell verdrucken, sind einige 
Gange bis 30 m und 95 m (Grube Wilhelm lill bei Ascheberg), ja bis 120 m verfolgt 
worden. Bezeichnend fur die Ausbildung der Spalten ist der unvermittelte Wechsel 
in der Machtigkeit ein und derselben Spalte, deren Salbander bald nahe aufeinander
liegen, bald ± groBeren Abstand voneinander haben. 

Neben Mergeleinlagerungen besteht die Gangausfullung fast durchweg aus dem 
alteren Kalkspat (s. Abb. 650) und dem jungeren Strontianit sowie untergeordnet aus 
Schwefelkies (Pyrit), der haufig in zierlichen Kristallen auf dem Strontianit sitzt. Auf 
vielen Gangen keilt sich der Strontianit nach der Teufe aus und wird dann durch Kalkspat, 
oder, wie auf den Gangen des nordlichen Teiles des Bezirkes, durch Schwefelkies ersetzt. 
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Abb.649. Die Verbreitung der Strontianitgange zwischen Hamm und Miinster. Umgez. nach MIDDELSCHULTE 1I. a. 

Sehr hiiufig zeigen die Gange einen ± bilateralsymmetrischen Aufbau: An beiden Salbandern Kalkspat 
oder Schwefelkies als alteste Bildung, an die sich wieder beiderseits kristallinischer oder faserig-biischeliger 
bzw. radialstrahliger Strontianit anreiht. In der Mitte finden sich haufig offene Drusenraume mit wohl
ausgebildeten Strontianit- oder auch Kalkspat- und Schwefelkieskristallen (LASPEYRES 1876, BEYKIROH 1901, 
SOHRODER 1936). 

Der Strontianit ist nur selten rein und meist ziemlich stark durch kohlensauren 
Kalk (5-10%) verunreinigt. Die Farbe des Strontianits schwankt zwischen weiB, gelb, 
grau, schwach rotlich und braun und wird in Richtung von S nach N allmahlich heller. 
Gleichzeitig macht die im S (sudlich von Hamm) vorhandene Grobkornigkeit nach N 
einer immer feinkornigeren Struktur Platz. 1m reinsten Zustande ist der Strontianit 
durchsichtig und enthalt dann 70% Sr. Sein spezifisches Gewicht wurde zu 3,6-3,7, 
seine Harte mit 3,5 ermittelt. 

Bemerkenswerterweise sind auf den Strontianitgangen nicht selten Erdpech, salzige Wasser und brenn
bare Gase festgestellt worden, welch letztere zu kleinen Schlagwetterexplosionen Veranlassung gegeben haben. 

Seiner Entstehung nach handelt es sich wohl um Absatze aus der Tiefe aufsteigender strontium- und 
kalziumhaltiger, kohlensaurer Wasser auf Kliiften des Mergels, wobei Strontianit stets die jiingere Bildung 
darstellt. SOHRODER (1936) miichte die auf epimagmatische Restliisungen zuriickzufiihrenden Vorkommen 
mit den tertiaren Basalteruptionen im SO des Bezirkes in Verbindung bringen. 

Der 1870 eriiffnete und langere Zeit bliihende Bergbau auf Strontianit ist Ende der 80er Jahre vor
wiegend infolge Wettbewerbs mit dem aus dem billigeren englischen Ciilestin (SrSO, mit 56,5% Sr) hergestellten 
kohlensauren Strontium fast viilIig zum Erliegen gekommen. Die Bedeutung des Bergbaues geht daraus 
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hervor, daB nach SCHULZE-HoING (1912) im Jahre 1883 bei einer Belegschaft von rd. 2000 Mann rd. 7000 t 
im Werte von 180-250 Mk. je Tonne gefordert wurden. Die gesamte, von 1870/1919 gewonnene Menge betrug 
rd. 80000 t . 1m Jahre 1936 sind nur rd. 300 t auf einigen Kleinbetrieben erzeugt worden. 

Abgesehen von seinem Hauptverwendungszweck, der Raffination des Zuckers aus der Melasse, wurde 
Strontianit auch in der Glasindustrie, der Pharmazie und in der Pyrotechnik (Rotfeuer) verwendet . Heute 
findet er in geringen Mengen (etwa 30 t je Monat) in der rheinisch-
westfalischen Stahlindustrie als Entschweflungs- und Entphosphorungs
mittel bei der Gewinnung wertvoller Stahlsorten Verwendung. 

Die Griinde fiir die Betriebseinstellungen sind, abgesehen vom Ein· 
gehen der auf dem Verfahren der Melasseentzuckerung beruhenden 
Zuckerraffinerien, auch in den groBen Selbstkosten, in der unregel
maBigen und vielfach unedlen Gangausbildung, in den starken Wasser· 
zufliissen und in den hohen Abgaben an die Grundbesitzer zu suchen. 

Falls eine Umstellung der einzigen, noch Colestin verbrauchenden 
Dessauer Zuckerraffinerie auf Strontianit moglich ist, noch weiterer Ab
satz gefunden wird, eine gleichmaBigere und hohere Forderung sicher· 
gestellt, und der Strontianitbergbau auf gesetzgeberischem Wege vom 
Verfiigungsrecht des Grundeigentiimers befreit werden kann, diirfte ein 
bescheidener und auch devisenschaffender Bergbau noch fiir langere 
Zeit moglich sein, zumal die Vorrate zwar nicht genau berechenbar, 
so doch sicherlich noch lange nicht erschOpft sind. Moglicherweise 
konnen geophysikalische Untersuchungen auf radioaktivem Wege zur 
Festlegung neuer L!tgerstatten fiihren. 

5. Seltenere Lagerstatten. 
Aui3er den vorerwahnten MineraUagerstatten sind noch 

einige seltenere Vorkommen bekannt bzw. fruher gebaut 
worden, deren heutige wirtschaftliche Bedeutung schwer 
zu beurteilen ist. Sie verdienen jedoch aus mineralogischen 
und historischen Grunden, wie auch der Vollstandigkeit 
halber, kurz erwahnt zu werden. 

Abb. 650. Bilateralsymmetrische Aus· 
fiillung einer Spalte mit Kalkspat (K) 
und Strontianit (8) . Grube Elise bei 

Ascheberg. S.W.B. 

a) Antimon-, Quecksilber-, Nickel- und Kobaltvorkommen. 
Antimonerz. In der Fortsetzung des Remscheid-Altenaer-Sattels ist in dem Sudost

£lugel des nach 0 einsinkenden Kulmsattels (nordostlich von Arnsberg) fruher von der 
Casparizeche bei Wintrop ein verhaltnismai3ig ausgedehntes Antimonerzvorkommen 
gebaut worden (s. Tafel XII). 

Der mit Jamesonit (PbzSbzS5 ) und Plagionit (5 PbS4SbzSa) vergesellschaftete An timonglanz (SbzSa) 
ist hier an den Kulmplattenkalk gebunden, in welchem er nach der Literatur in diinnen Lagen auf Kliiften 
und Schichtflachen vorgekommen sein solI. Nach anderen Angaben sollen hier fiinf erzfiihrende Platten
kalkbanke von 5-15 cm Dicke vorhanden gewesen sein, von denen kleine Gange in den Kalk ausgingen. 
Das von BERGE AT zu den gangfOrmigen Bildungen gestellte Vorkommen wird von KRUSCH als metasomatische 
Lagerstatte aufgefaBt, die in Beziehung zu einem Eruptivgestein steht. Auf dem Nordfliigel Bowie am Aus
gehenden war das Erz in "Antimonocker" umgewandelt. 

Der bereits 1727 auf die Vorkommen betriebene Bergbau ist 1890 zum volligen Erliegen gekommen. 
lnsgesamt sollen hier rd. 550 t Erz gewonnen worden sein. 

Ein weiteres kleines Antimonerzvorkoinmen im FlOzleeren baute friiher die Grube Unverhofft 
Gliick bei N u ttlar (Bergrevier Brilon). 

Quecksilbererzvorkommen. Mehr von bergbaugeschichtlichem als von wirtschaft
lichem Interesse ist die Tatsache, dai3 in Westfalen auch Quecksilbererze gewonnen 
worden sind. 

So hat man in den Jahren 1864/77 auf den Gruben Merkur (bei Miisen), Anna (bei Littfeld) und 
~eue Rhonard (bei Olpe) gediegenes Quecksilber, Zinnober und Quecksilberfahlerz abgebaut. Die aller· 
dings nur geringe Forderung hat sich 1865 im HochstmaB auf rd. 270 t Erz belaufen. 

Nickel- und Kobaltvorkommen. Eine sehr geringe Bedeutung kommt den Nickel
und Kobalterzvorkommen zu. Lagerstatten dieser Erze sind nur aus dem Siegerland 
bekannt, wo sie als seltene Mineralien auf den Siegerlander Spateisensteingangen bei
brechen (BORNHARDT 1912). Eine bergbauliche Neuerschliei3ung von Nickelerzen steht 
wohl aui3er Frage. Hinsichtlich der Gewinnung von Ko bal terzen bieten sich auf der Grnbe 
"Philippshoffnung" bei Siegen noch hOffige Aussichten (QUIRING 1930, KRuseH 1937). 
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b) Die Goldlagerstatte des Eisenberges bei Corbach (Waldeck). 
Seit langem ist bekannt, daB die Waldecker Fliisse, insbesondere die Eder mit der 

Orke und der Itter Gold fiihren. Muttedagerstatte dieser Goldvorkommen ist der Eisen
berg bei Corbach (Waldeck) im Quellgebiet der Nebenfliisse der Eder. 

Der Eisenberg stellt ein aus gefalteten Schichten des Kulms und Devons aufgebautes Sattelgewolbe 
dar (s. Abb. 651), das stellenweise von fast sohlig gelagerten Zechsteinschichten iiberdeckt ist. Dieser Sattel 
wird von einer Reihe SW-NO streichender, paralleler Storungszonen (Ruscheln) sowie von NW-SO ver
laufenden Querstorungen durchsetzt. 

Nach BEYSCHLAG und SCHRIEL (1923) sowie RAMDOHR (1931) tritt das Gold in gediegenem Zustande 
in feinster Verteilung entlang den alten Langsstorungen, und zwar in dem roten, zerriebenen Ruschelmaterial 
sowie in den KIUften und Haarrissen der Kieselschiefer- und Kieselkalkbanke (mit Goniatites crenistria) auf, 

\ .---J 
: \ , , 

so 
Nord.nbo<k 

die mit erzleeren Alaunschieferbanken 
wechsellagern. Trager des Goldes sind 
ferner die mit zerriebenem, toniglet
tigem Material ausgefiillten jiingeren 
Querstorungen sowie gewisse Letten
lagen zwischen Kieselschiefern und Kie
selkalken. Das Gold findet sich teils in 
feinster Verteilung, teils in Form feiner, 
mit bloBem Auge sichtbarer Uberziige 
von sog. "Senfgold" auf Mineralneu
bildungen des verwitterten Kieselkalkes. 
Bemerkenswerterweise ist das Gold 
nicht nur an die reiche "Zementations
zone" (Reicherzzone mit 10 bis 300 g(t) , 
sondern auch an die armere "Oxyda
tionszone" (mit 6-28 g(t) gebunden. 
Die Primarzone enthalt das Gold in 

Abb.651. Profil durch den Eisenberg bei Corbach. Nach BEYSCHLAQ·SCHRIEL. Form mikroskopisch feiner Kristall-
chen, Kornchen und Schiippchen mit 

Kalkspat als vorherrschender Gangart. AuBer Gold brechen bei Sulfide (Pyrit, Kupferkies, Nadeleisenerz, 
Bornit, Kupferglanz, Zinkblende), ferner Eisenglanz, Magnetit sowie Selenblei. 

Hinsichtlich der Entstehung glaubt man, daB das Gold in kolloidaler Form durch Thermallosungen 
aus der Tiefe in die Spalten, Zerreibungsmassen, Schichtfugen und Haarrisse des Nebengesteins eingedrungen 
und dann ausgeflockt sei. Dabei ist der Goldgehalt durch den Ton adsorbiert worden, wahrend die AIaun
schieferbanke selbst erzleer geblieben sind. Die Genese des Goldes ist also als "aszendent-hydrothermal" 
zu bezeichnen, wahrscheinlich als Folgeerscheinung des sauren Vulkanismus zur Kulmzeit. 

Der Bergbau auf dieses Vorkommen ist sehr alt. Etwa seit 1250 ist hier ein anscheinend wirtschaftlich 
recht ertragreicher Abbau betrieben worden. 1m Jahre 1585 eingestellt. ist der Bergbau bald der Vergessen
heit anheim gefallen. Erst 1917 sind die alten Baue von der Gewerkschaft Waldecker Eisenberg durch regel. 
rechte Untersuchungsarbeiten wieder aufgeschlossen worden. Leider haben die spater von der PreuBag aus
geftihrten AufschluBarbeiten keine bauwiirdigen Teile einer Zementations- oder Oxydationszone mehr 
angetroffen. Damit diirfte der Bergbau am Eisenberge endgiiltig zum Erliegen gekommen sein. 

c) Platinvorkommen des Sauerlandes. 
Es handelt sich hier um die kurz vor dem Kriege durch aufsehenerregende Presse

notizen bekannt gewordenen Funde von Platin im Siegerlande, Sauerlande (Kreis 
Olpe und Meschede) sowie im Westerwalde. Ihr Vorkommen ist an die aus wechsel
lagernden Grauwacken, Quarziten, Sandsteinbanken und Tonschiefern bestehenden 
Horizonte des Gedinniens der Siegener Schichten (Unterdevon) und tieferer Schichten 
gebunden, ohne irgendeine Niveaubestandigkeit aufzuweisen. 

Auf Grund vieljahriger Untersuchungen des 1913 verstorbenen Bergingenieurs KARL SCHREIBER aus 
Crombach sind von diesen Gesteinen vornehmlich die Grauwacken, und zwar eingelagerte, dunkle Streifen, 
als platinhaltig erkannt worden. 

1m Gegensatz zu KRUSCH will SCHNEIDERHOHN im Anschliff Platin und Gold nachgewiesen und mikro
chemisch bestatigt haben. AuBerdem finden sich in den dunklen Bandern noch Chromit, Eisenglanz, Granat, 
Korund, Magnetit, Pyrit, ferner an Metallen Iridium, Gold und Silber sowie Arsen, Antimon und Kupfer. 

Bezuglich der Genesis scheint es sich in den dunklen Streifen nach KRUSCH urn zerstorte, aufgearbeitete 
und neu verfestigte. aIte, silurische Edelmetallseifen mariner Entstehung zu handeln, die durch Zertriimmerung 
platinfiihrender basischer Eruptivgesteine (Norite bzw. Peridotite) entstanden sind. Uber den angeblich 
hohen PlatingehaIt liegen authentische Mitteilungen nicht vor. Versuche der PreuBischen Geologischen Landes
anstalt haben ergeben, daB die hohen Gehalte auf fehlerhafte Untersuchungsmethoden zuriickzufiihren sind. 
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Die auBerordentlich groBe UnregelmaBigkeit der Verteilung des in allerfeinsterForm enthaltenen Platins 
laBt in Verbindung mit den hohen Kosten des Extraktionsverfahrens den Gedanken an eine gewinnbringende 
Ausbeutung des Platins im GroBbetrieb als v6llig ausgeschlossen erscheinen. 

d) Weitere Vorkommen. 
Zu den bemerkenswerten Minerallagerstatten gehort auch das Vorkommen der Grube 

Kunibert (bei Brilon) wegen des Beibrechens des seltenen Mendipits (PbC12 + 2 PbO), 
eines rhombisch kristallisierenden Minerals, das meist derb in strahligen Aggregaten 
auftritt. 

Erwahnt sei schlieBlich noch das Vorkommen von Blei- und Zinkerzen auf einer 
Reihe parallel gerichteter Gange am Nordostrande des Rheinischen Schiefergebirges bei 
Blankenrode (Kreis Buren). Hier ist in den 70er und 8,Oer Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts in den sog. "Bleikuhlen" am Westheimer Abbruch STILLES Abbau auf 
Bleiglanz und Galmei im Cenomanplaner umgegangen. 

Nach POELMANN (1924) handelt es sich teils urn Kluftausfiillungen, teils urn metasomatische Erze, die 
insgesamt eine "tektonische Gangbrekzie" darstellen. Das genaue Alter der postcenomanen Erzbildung ist 
unbekannt. 

Uber etwa noch vorhandene Vorrate waren keine naheren Angaben zu erlangen. 
Bei Vas beck i. W. hat auf der Zinkerzgrube Matthias geringer Abbau auf vier getrennten Zinkerz

lag ern im Kalk des oberen Zechsteins stattgefunden. Es handelt sich hier urn urspriinglich metasomatisch 
entstandene Zinkblendevorkommen von sehr schwankender Erzfiihrung mit 15-25% Zn, ziemlich erheb
Iichem Gehalt an Blei (2-14%) und geringem Eisengehalt. Der Bergbaubetrieb auf dieses Vorkommen 
ist im Jahre 1907 als unlohnend eingestellt worden (KIPPER 1908). 

D. Salz- nnd Kalisalzlagerstatten. 
1. Allgemeine Ubersicht. 

Zu den wenigen mineralischen Rohstoffen, an denen der deutsche Boden fast uner
schopflich ist, gehort das Salz. Auch der Niederrheinisch-Westfalische Indllstriebezirk 
nimmt teil an diesem reichen Bergsegen. 

Die erste Erkenntnis der in der Gegend von Wesel sowohl links als rechts des Rheins im oberen Teil 
des Zechsteins auftretenden Salz- und Kalilager ist Bohraufschliissen zu verdanken, die im Jahre 1897 bei Bud
berg zum ersten Male im Niederrheingebiet Steinsalz und 1902 bei Wesel rote Kalisalze (Carnallit) nachwiesen. 

Die heute vorhandenen Salzablagerungen durften nur die im tiefsten Teil des ehe
maligen Beckens bzw. in besonderen, tektonisch bedingten Gebieten erhalten gebliebenen 
und vor Zerst6rung geschutzten Teile cler urspriinglichen Ablagerung darstellen, die nach 
ihrer Bildungsgeschichte fruher weit ausgedehnter gewesen sein muB und in etwa mit 
dem spateren Gebiete der "Kolner Bucht" zusammenfallt. Dementsprechend deckt 
sich auch das Ausgehende der Salzablagerung nicht mit der Sudgrenze der unteren Zech
steinformation. Sie bleibt vielmehr hinter ihr nicht unerheblich zuruck, umrahmt von 
emem ± breiten Streifen des salzfreien unteren Zechsteins. 

2. Das niederrheinische Salz- und Kalisalzvorkommen. 
Wie die Ubersichtskarte (Abb. 652) in Verbindung mit dem Langsprofil (Abb. 653) 

erkennen laBt, ist die in einer Gesamtausdehnung von etwa 1250 km2 nachgewiesene 
Ablagerung des Zechsteins und der Trias im Niederrheingebiet durch Querverwerfungen 
in herzynisch verlaufende Horste und Graben zerlegt und von Verwerfungen begrenzt. 
Dementsprechend ist auch der Sudrand der Zechsteinverbreitung ziemlich unregelmaBig 
ausgebildet, so daB mit dem Vor- und Zuruckspringen der Zechsteinschichten in den 
Graben und Horsten auch das Salz des Randgebietes in den Graben nach S vorstoBt, 
urn auf den Horsten nach N zuruckzutreten (s. Abb. 654). 

Die friiher nur durch Bohrungen bekannt gewordene, nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse 
mindestens 320 km2 umfassende, niederrheinische Salzlagerstatte ist seit einer Reihe von Jahren auf 
der linken Rheinseite auch bergmannisch aufgeschlossen worden, wenn auch nur auf einer Schacht
anlage, und zwar der Anlage Borth IIII der Deutschen Solvay-Werke A.G. (s. Abb. 652). 
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1m Durchschnitt iibersteigt die Machtigkeit des Salzkorpers 1m Niederrheingebiet 
kaum den Betrag von 300 m. Haufig sinkt sie auf 100 m und vie I weniger herab, wie 
z. B. in der Bohrung Baerler Busch (nordlich RheinpreuBen Schacht V) mit rd. 12,50 m. 

c Oi n s lskene'" LO hbe r ger Perm-Trias-MOf'ls r 

L~. I •••• I~ 
(I S(IO '1001) 2.00Qm 

Abb.653. W-O-Profil durch das Deckgebirge rechts des Rheius. Vgl. Profillinic A-B-C auf dem GruudriIl, Abb. 654. 
Aus KUKUK: Bergbau 1936. 

Als grollte Machtigkeit des Salzes kann nach den Aufschliissen einer Bohrung bei Xanten der Betrag 
von etwa 476 m angesehen werden. Die erwahnten hohen Unterschiede in den Machtigkeitszahlen nahe 
beieinander liegender Aufschliisse sind teils 
primarer Natur, teils auf Auslaugung, groll
tenteils aber auf Abtragung~vorgange bzw. 
dynamisch-tektonische Einfliisse nach Ab
lagerung des Salzes zuriickzufiihren. 

In den Profilen mit machtiger 
Entwicklung des Salzes begegnen 
wir auch Kalisalzen, ohne daB 
hier strenge GesetzmaBigkeiten des 
Auftretens der Kalisalze zu erkennen 
waren. Es handelt sich hier urn 
eine Kieseritzone mit Hartsalz
banken, Carnallit- und Sylvin
zonen. Ihr Vorkommen ist, wie 
erwahnt, erst seit 1902 bekannt. 
Bei einer volligen Profilentwicklung 
des Salzes nimmt die kalifiihrende 
Zone etwa 60- 90 m ein. Sie ist 
nach WUNSTORF, FLIEGEL U. a. etwa 
wie untenstehend ausgebildet. 

Danach liegt die kalisalzfiih
rende Zone ziemlich in der Mitte 
der Steinsalzfolge. 

Kennzeichnend fiir die ganze SaIzab
lagerung ist, daB das reine grauweille bis 
weille, aus wechseIlagernden Streifen milchig 
weillen, kleinspatigcn Steinsalzes und etwas 
grobspatigeren, kristaIlklaren Lagen be
stehende Salz iiberaIl mit scharfer Grenze 
von einer Anhydritbank (CaS04) unter
lagert ist. 1m Gegensatz zur Ansicht von 

omnmmn 
~NrI ... ,~ 

§lF4'ffilll'A 
Katiu tl 

IIl l ! ,"'" 
Abb. 654. Ubersichtsskizze des Salz- nnd KaIisalzvorkommens rechts 

des Rheins. A-B-C ProfilIinie des ProfiIs C-D der Abb. 653. 
Ans KUKUK: Bcrgbau 1936. 

FLIEGEL und WUNSTORF zeigt auch das Abb.655. Salzblock mit sog. "Jahresringen". Borthschachte. S.W.B. 

liegende Steinsalz ahnlich wie im Werragebiet 
durchweg sog. " Jahresringe" , d. h. etwa aIle 10-20 cm treten sehr diinne, nur wenige Millimeter dicke Lagen 
von Anhydritschniiren auf (s. Abb. 655), die sich in frischem Salz nur durch einen dunkleren Ton des Salzes 
herausheben. Erst in der angewitterten Streckenflache bzw. in den Spiilstrecken (s. Abb. 656) treten sie scharfer 
heraus. Dabei handelt es sich hier nicht um wirkliche "Jahresringe", wie VAN'T HOFF annahm, sondern 

Kali-

Hangendes Steinsalz (grobkristaIIin). . . . . . . . . . . . . . 

Steinsalz in WechseIlagerung mit Hauptsalz, CarnaIIitzone I 
HartsaIzfloz } salz-
Steinsalz Hartsalzlager. . . . . . . . . . . . . zone 
Hartsalzfloz 
Liegendes Steinsalz (weill und klein- bis grobspatig) 
Anhydrit . . . . . . . . - - . . . . . . . . . . 

50m 

80-90 m 

80 rn 

o 
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urn eine rhythmische Fallungserscheinung. Die ganz allgemein vorhandene gro6e Reinheit der unteren 
Lagen des Steinsalzes macht das Salz in hervorragendem MaJ3e flir die verschiedensten Zwecke verwendungs
fahig. Uberlagert wird das 30-40 m machtige, weiJ3e Salz durch eine Zone gelblichroten Salzes, das durch 
einen liberal! verfolgbaren wurmformigen "Loser" (Tonschicht) yom weiJ3en Salz geschieden ist. Seine seismo
grammartige Zeichnung ist aus Abb. 657 zu ersehen. 

Die Kalifuhrung setzt mit mehreren Hartsalzlagern ein, auf die nach dem 
Hangenden zu Steinsalz in Wechsellagerung mit Hauptsalz folgt . Dabei wird die 

Abb. 656. Stoll eines Spiilortbetriebes im weillen Steinsalz auf der 
795 m-Sohle der Deutschen Solvay-Werke A.G. , Borth. Aufn. des 

Werkes. Aus KUKUK: Bergbau 1936. 

Abb. 657. Wurmartig gekriimmter "Loser" (Tonschicht) zwischen 
weillem Steinsalz und gelbrotem Steinsalz auf der 740 m·Sohle der 

Deutschen Solvay-Werke A.G., Borth. Aufn. des Werkes. 
Aus KUKUK : Bergbau 1936. 

Farbung des Salzes eine rotliche. Noch 
weiter nach dem Hangenden zu ver
andert sich auch die Struktur des 
Steinsalzes; es wird grobkristallin (han
gendes Steinsalz) (s. Abb. 658). 

8untS41nd.sl!in mit rtlijft"en 

~~~~~~~~~: l.etttn mit Sand:)tein~reiftn 
Rotf l enen mit "ips 

~~~~~ , ~~UnOl~~~~ttrptten 
~!rrtn~"">Ioin •. Anh,Y;1l'it 
~,~m/fS w.Annyd it 

LeUttn u . ~~ergip.) 

Anhydri ru.Gip5 
Salzton 

Hangd.Steinsalz 

c.:.rnallitlone 

Hartsalz.z.one 

Liegd. Steinsa l~ 

Anhydrit u.Colomi t 

l_lJ~~I~ill~hsteinha'k . KuptEl'r~hi"trn.".HonqfDr.1. 

5r.inkonl.ngebirge 

Abb. 658. Die Ausbildung des Zechstein~ der 
Schachtanlage Borth Ji ll . Deutsche Solvay

Werke A.G. 

1m allgemeinen tritt das Hartsalz in zwei bzw. drei ziemlich gleichmaJ3ig entwickelten Flozen auf. 
Beide bzw. aIle drei Banke werden durch mehrere Meter machtige Steinsalzlager getrennt. Das anhydrit
freie Hartsalz ist kieinkristallinisch und laJ3t eine undeutliche Streifung erkennen. Es setzt sich aus S teinsalz 
(NaCI), Sylvin (KCI) und Kieserit (MgS04 ' H 20) zusammen. Wegen des Fehlens von Anhydrit mu6 es 
nach RINNE als "Sylvinkieserithalit" bezeichnct werden. 

Weiter nach dem Hangenden zu folgt die eigentliche Carnallitzone. Sie besteht 
aus einer Wechsellagerung dunner oder dicker Banke von kalifuhrendem Hauptsalz 
und Steinsalz. Schon auBerlich unterscheidet sich das Hauptsalz durch seinen fetten 
Glanz und seinen muscheligen Bruch von dem Hartsalz und dem Steinsalz. In dem 
durch Reinheit und hohen Kaligehalt gekennzeichneten Hauptsalz liegt ein hochprozentiger 
Carnallit (KCl' MgCl2 • 6 H 20) mit 22-27% KCI vor, der wegen des geringen Kieserit
gehaltes als "Halitcarnallit" bezeichnet werden kann. 

Bisweilen findet an der oberen Grenze des Carnallits noch eine Anreicherung durch Sylvin (KCl) statt. 
Auch Sylvinit (KCl· NaCI) wird gelegentlich beobachtet. 



Die Tektonik der niederrheinischen Salzablagerung. 

Die nebenstehenden Analysen (nach 
WUNSTORF und FLIEGEL) geben ein Bild 
des chemise hen Charakters des Hauptsalzes. 

1m Gegensatz zu den mitteldeutschen Vorkom· 
men hat man Urn bildungssalze (Hutsalze), wie 
die dort so haufigen "Kainite", in den obersten 
Schichten noch nicht festgestellt. Auch vom Gips. 
h u te ist nichts bekannt geworden. Im Hinblick auf 
die Freiheit des Steinsalzes tiber dem Kalisalz von An· 

Chlorkalium (KC1) . . . . 
Magnesiumsulfat (MgS04 ) • 

Chlormagnesium (MgC12 ) 

Kalziumsulfat (K2S04 ) 

Chlornatrium (NaCl) . . 
Unli:isliches . . . . . . 
Wasser (H20) ..... 
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122,55124,00 126,20 
I 3,95 I 3,75 1 -

I 28,60 I. 30,90 33,34 
I 1,76 0,26 0,36 

I 
8,15! 5,05 I 3,00 
1,461 0,441 0,20 

I 33,10 35,20 36,70 

hydrit ist ein Gipshut auch nicht zu erwarten. Durch eine Decke roten Salztons wird das Salzlager abgeschlossen. 
Bemerkenswerterweise ist in einem Sondergebiet der Carnallit durch mehrere Fli:ize chemisch reinen 

Carnallits von wasserheller, zitronengelber und violetter Farbe vertreten. 

Zur Klarung der Ausbildung der Salzablagerung haben unter anderem neben den 
Bohrungen auf der linken Rheinseite in erster Linie die AufschlUsse beim Abteufen der 
Borth - und Wallach -
schachte sowie beim Ab
bau des Salzes auf den 
Borthschachten sehr er
heblich beigetragen. 

N ach dem Zechen
normalprofil, das aus 
den Aufschliissen der 

Steinsalz. . . . . . . . . . . . 
o heres Kalilager (Carnallitzone) . 
Unteres Kalilager (Hartsalzzone) 
Gelbrotes Steinsalz ..... . 
WeiBes Steinsalz . . . . . . . . 

I rd. I 

·1 65 m r Oberes iilteres Steinsalz 

} 64 m! Mittleres iilteres Steinsalz 

! ~~: I} Unteres iilteres Steinsalz 

Schachte I und II der Anlage Borth gemittelt wurde, ist hier die vorstehende Schichten
folge im Salz aufgeschlossen worden (s. auch Abb. 658). 

Allgemein gesagt, ist die Kalizone des Niederrheins als eine bankige 
Hauptsalzzone mit Hartsalzflozen an der Basis zu bezeichnen. 

3. Die Tektonik der niederrheinischen Salzablagernng. 
Wie aus den Ergebnissen der zahlreichen Tiefbohrungen im Niederrheingebiet hervor

geht (s. Abb. 652), sind hier im allgemeinen hinsichtlich der Ablagerung des Salzes zwei 
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Abb. 659. WOo und NS·Profil durch das Salz· und Kalivorkommen der Schachtanlagc Borth l/II. l:mgez. nach Gruhenrissen. 
Aus KUKUK: Bergbau 1936. 

nicht unwesentlich voneinander verschiedene Gebiete zu unterscheiden, ein zentral und 
tief gelegenes, fast geschlossenes Salzgebiet in der Gegend von Wesel, das nach S 
etwa bis an die Verbindungslinie der Orte Udem, Alpen, Rheinberg, Spellen und Drevenack 
heranreicht, und ein ohne scharfe Grenzen siidlich anschlieBendes und weniger tief ver
senktes Randgebiet, das ± in herzynisch verlaufende Schollen aufgelost ist. Die 
Begrenzung der Gesamtablagerung nach 0 und W wird ± von Verwerfungen gebildet. 
Auf der linken Rheinseite stoBt das Salz fiihrende Randgebiet weiter nach S vor als 
rechts des Rheins (s. Abb. 652). In diesem siidlichen Randgebiete wechseln, wie Abb. 653 
erkennen laBt, durch Verwerfungen begrenzte salzfreie Schollen (meist Horstgebiete) mit 
salzfiihrenden Grabengebieten abo 

Das nordlich der oben angegebenen Grenzlinie gelegene, ausgedehnte und zusam
menhangende Salzlager unterliegt im einzelnen - entsprechend seiner tektonischen 

Kukuk, Geologie. 36 
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Abb. 660. Bis zur ilberkippung gefalteter Sattel im weilleu Steinsalz 
mit "Jahresringen." Siidlicher Stoll der 94. Kammer (795 m-Sohle) der 
Schachtanlage Borth der Deutschen Solvay-Werke A.G. Aufn. des 

Werkes. Aus KUKUK: Bergbau 1936. 
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Abb. 661. Tiefenschichtenplan des liegenden Anhydrits. Schachtanlage 
Borth der Deutschen Solvay-Werke A.G. Umgez. nach Gruhenrissen. 

Aus KUKUK: Bergbau 1936. 

Geschichte - je nach der Ausbildung 
der im Untergrunde vorhandenen 
Schollentektonik in seiner Machtig
keit ortlich ± starken Schwankungen. 

Nach dem lediglich auf Grund 
der Bohrergebnisse entworfenen Profil 
durch die rechtsrheinische Salzab
lagerung (s. Profil Abb. 653) konnte 
es allerdings den Anschein haben, als 
wenn in diesem Ge biete eine Zer
reiBung des Salzlagers in einzelne 
Streifen langs der aus dem karbonischen 
Untergrunde bekannten Spriinge er
folgt sei. Es darf jedoch angenommen 
werden, daB sich auch im Nieder
rheingebiet das fiir tektonische Be
anspruchung sehr empfangliche plasti
sche Salz ahnlich wie in Mitteldeutsch
land verhalten hat und bestrebt war, 
bei eingetretener Zerrung oder Pres sung 
(in nachpermischer Zeit) in Richtung 
des geringsten Widerstandes abzu
flieBen und iiber die Briiche des 
prasalinaren karbonischen Untergrun
des hinweg eine - wenn auch stellen
weise deformierte - so doch ± zu
sammenhangende, plastische Salzdecke 
zu bilden. Dabei hat sie an den Stellen 
starker ausgepragter Graben- oder 
Horstgebiete im Liegenden des Salzes 
lediglich durch ± groBe Machtigkeits
veranderungen oder in Form ver
schieden starker Flexuren reagiert. 

In der Tat lehren die Aufschliisse 
der linksrheinischen Schachtanlage 
Borth, daB hier ein zusammenhangen
des und im groBen und ganzen ziem
lich horizontal gelagertes und einiger
maBen gleichmaBiges, machtiges Salz
lager vorhanden ist (s. Abb . 659), das 
allerdings stellenweise Wellenform mit 
ausgesprochenen Satteln (Abb. 660) 
sowie ortlich gewisse Machtigkeits
schwankungen aufweist. Dabei er
scheinen die Falten des Salzes ahn
lich den neuerdings im NW des Be
zirkes in den Deckgebirgsschichten 
der Kreide festgestellten Sattel- und 
Muldenbildungen "gerichtet", d. h. sie 
verlaufen im Gegensatz zum variszi
schen Streichen der Sattel und Mulden 
der karbonischen Falten "herzynisch". 

Diese Erscheinung laBt sich auch recht gut aus der Isohypsenkarte des liegenden 
Anhydrits erkennen (s. Abb. 661). Mit anderen Worten: Die Faltenelemente des Salzes 
haben das gleiche Streichen wie die Falten der Kreide im NW des Bezirkes. 
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Diese Erscheinung kann nur als Folge der bei der saxonischen Orogenese sich von NO nach SW aus
wirkenden Zusammenpressungsvorgange der mobilen Salzlagerstatte gedeutet werden. Handelt es sich 
in den kriiftigeren Falten des Salzes in Verbindung mit stellenweise auftretenden Verstarkungen und 
Machtigkeitsverminderungen des Salzes um Pressungs- oder Zerrungserscheinungen, welche mindestens teil
weise auf tektonische Vorgange zuruckzufuhren sind, so durften die schwacheren Faltelungen die Folge von 
FlieBbewegungen des unter erheblichen geostatischen und tektonischen Drucke stehenden hochmobilen 
Salzes, also nicht rein tektonischer Natur sein. 

Damit ahneln die Lagerungsverhiiltnisse des niederrheinischen Salzes in gewisser Beziehung denen der 
hannoverschen Salzlager, wenn auch hier mit Ausnahme der Gegend hoch im N an der hollandischen Grenze 
bei Plan tengaarde (s. Abb.662) von einer tektonischen Ausbildung der Salzlagerstatte in Form von 
Salzdurchragungen bzw. aufgepreBten "Salzstocken" oder "Salzhorsten" keine Rede sein kann. 

Innerhalb der oben be- S$We$. NNO:;t 

schriebenen, zentralen Salz
ablagerung nimmt das nie
derrheinische Kalisalzvor
kommen naturgemaB einen 
etwas kleineren Raum ein 
(s. Abb. 652). Auf die Dar
stellung weiterer Einzelheiten 
des Kalivorkommens muB 
hier aus einleuchtenden Grun
den verzichtet werden. 

W'$.##.!...?..,,~~> "::' 
__ _ ij :1 
Obet' Karbon Zechsreinm.5alzlager Buntsandstein Muschelkalk Jura 
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untere Kreide obere Kreide Tertiar Storungen 

Abb.662. Profil durch den Winterswijker Sattel. Nach Aufnahmen der Pro G.L.A. 

4. Die weitere Verbreitung des Salzes und Kalisalzes. 
Wenn auch der Sudwest-, Sud- und Sudostrand des Salzvorkommens hinreichend 

genau erkannt ist, so haben wir uber eine Weitererstreckung nach NW, N und NO 
nur unzureichende Vorstellungen. Zur Zeit stehen die nordlichsten fundigen Salzbohrungen 
etwa auf der Linie Calcar, Xanten, Dingden und Brunen (s. Abb. 652). Sicherlich 
geht das Salz noch uber diese Linie hinaus, wenn auch unter einer im allgemeinen immer 
machtiger werdenden Decke jungerer Gesteine. 

Wie Abb. 652 zeigt, verlauft zunachst die westliche Begrenzung des geschlossenen 
Salzvorkommens auf der linken Rheinseite etwa uber Al pen und -0 dem weiter 
nach NW. 

Wahrscheinlich erstreckt sich aber das Salz nicht sehr weit nach NW, da an der 
belgisch-hollandischen Grenze weder Salz noch Kalisalze festgestellt worden sind. 

Rechts des Rheins laBt sich die Begrenzung des Salzes und Kalisalzes uber 
Drevenack und Brunen mit Unterbrechung bis zur Bohrung Alfred 1 (nordlich 
von Brunen) verfolgen (s. Abb. 652). 

Aber auch weiter in NO liegen Aufschlusse, wenn auch das Salz in der Gegend von 
Osna bruck nach den Ergebnissen der Bohrungen nur mehr durch dunne Salzschnure 
vertreten ist. 

Noch tiefer nach SO haben, wie schon oben erwahnt, die im Gebiete des Osnings 
bei Niederbarkhausen und Detmold niedergebrachten lippischen Bohrungen den 
Zechstein salzfrei angetroffen. Jedoch weisen die im 0 erschlossenen und fur den Bade
betrieb benutzten Solen von Salzuflen und Oeynhausen wieder auf das Vorhanden
sein von Salz in der Tiefe hin. 

Zur Beurteilung der Verhaltnisse hoch im N und insbesondere an der hollandisch
deutschen Grenze konnen folgende Aufschlusse dienen: 

So wurde in der Bohrung Alfred 1 (4 kIn nordostlich von Brunen) von 1164-1217 m helles Steinsalz 
mit "Kalischniiren" durchbohrt. Von den weiter im N bei Winterswijk niedergebrachten hollandischen 
Bohrungen hat die Bohrung Plantengaarde zwischen 457-695 m verschiedene machtige Salzlager 
mit Schniiren von "Kalisalz" (mit 8,6% KCI) erschlossen, wahrend die Bohrung Hesselink (siidlich Ratum) 
bei 887 m ein 155 m machtiges, horizontal gelagertes Salzlager mit einer rd. 10 m machtigen, "Hartsalz" 
fiihrenden Steinsalzbank antra£. Die hollandische Bohrung Corle (westlich Winterswijk) durchsank gleich
falls mehrere "kalisalzfuhrende" Salzlager. Auch die auf deutscher Seite niedergestoBene Bohrung Oding 
durchteufte ein 100 m machtiges Steinsalzfloz mit zwischengelagerten, dunnen "Kalisalzlagen". Diese bestehen 
aus rotem Carnallit und Hartsalz (mit bis 26,8% KCI). Dagegen haben weder die ein machtiges Salzlager 

36* 
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nachweisende Bohrung Vreden noch die Bohrungen Ochtrup, welche uber 200 m machtiges Salz durch
sanken, noch die Bohrung Bu urse - soweit bekannt - Kalisalz festgestellt. Wenn es auch nicht ausgeschlossen 
erscheint, daB in den beiden letzten Bohrungen noch schwache Kalischnure vorhanden sind, so scheint hier 
doch der Ostrand der Kalisalzablagerung vorzuliegen. 

Angesichts der groBen Zahl vereinzelter Kalifunde im N, die friiher mit dem 
geschlossenen niederrheinischen Salzvorkommen eine einheitliche Ablagerung gebildet 
haben diirften, interessiert naturgemaB die Frage, ob neben den niederrheinischen Kali
salzlagern noch weitere bauwiirdige Kalisalzvorkommen vorhanden sind. Nach den 
Ergebnissen der Bohrungen werden sich den im Salm-Salmschen Regalgebiet (nordlich 
der Lippe) noch zu vermutenden und den in den hollandischen Bohrungen bisher fest
gestellten Kalisalzen gleich gunstige bergbauliche Aussichten wie den Vorkommen am 
Niederrhein kaum eroffnen. 

Abgesehen von dem angeblich weit geringeren Kaligehalt der Salze in den hollandischen Bohrungen 
ist infolge der tektonischen Zerstuckelung des dortigen Gebietes die Moglichkeit gering, hier ausgedehntere 
bauwurdige Kalivorkommen anzutreffen, zumal die auf ± tief versenkte Grabengebiete beschrankten Salz
vorkommen fUr eine bergbauliche Gewinnung wahrscheinlich zu tief liegen. 

5. Bergbanliches und Wirtschaftliches. 
Wie schon erwahnt, wird das Salz zur Zeit nur auf einer Zeche, und zwar der Schacht

anlage Borth lill der Deutschen Solvay-Werke A.G. (rd. 5 km siidwestlich von Wesel) 
gewonnen. Hier geht ein schwunghafter Bergbau urn, der die Anlage zum groBten Stein
salzbergwerk Deutschlands gemacht hat. Vorlaufig beschrankt sich der mittels Kammer
bau durchgefiihrte Abbau auf das untere, sehr reine Steinsalz. 

Das Salz eignet sich wegen seiner groBen Reinheit (98-98,5% NaCl) zu vielen Zwecken (z. B. Konser
vierung von Nahrungsmitteln, Leder und Holz, fUr die chemische Technik usw.). Ganz besondere Bedeutung 
besitzt es aber fUr die Herstellung von Soda in der bei Rheinberg gelegenen Fabrik der Solvay-Werke. Fur 
die ersten Zwecke wird das auf der Schachtanlage Borth bergmannisch hereingewonnene Steinsalz gemahlen 
und den Verbrauchern je nach Bedarf in verschiedener Kornung zugefUhrt. Dagegen pumpt man das Salz 
fiir die Sodafabrik in Form von Sole, die in besonderen, nach dem Vorbilde des Salzkammergutes eingerichteten 
Aussolungsbetrieben unmittelbar in der Grube hergestellt wird, in groBen Rohrleitungen zur Sodafabrik. 
1937 betrug die Forderung an Rohsalz auf der Anlage Borth rd. 544000 t nebst etwa 285000 t Salzsole. 

Die Salzvorkommen des Niederrheins erstrecken sich aber auch noch uber die Felder vieler anderer 
Gesellschaften, und zwar links des Rheins uber die der Gewerkschaften Rheinberg, Rossenray und Neu
Eversael, der Zeche Friedrich Heinrich sowie rechts des Rheins uber die der Gewerkschaft Friedrich Thyssen. 

In diesen Gebieten stehen bedeutende Mengen hochprozentiger Kalisalze und hochwertiger Steinsalze 
an. JANUS hat die in den verliehenen Berechtsamen der linken Rheinseite vorhandenen Vorriite zu rd. 
45 Millrd. t Salz (einschlieBlich der Kalisalze) ermittelt. LANDGRABER (1915/35) schiitzte ihren Inhalt an 
Kalisalzen auf rd. 28 Mill. t Kali (bei einem Abbauverlust von 50%). Rechts de3 Rheins sol! mit den gleichen 
Mengen Kali gerechD~t werden konnen. Insgesamt wurden also im Niederrheingebiet mindestens rd. 55 Mill. t 
Kali vorhanden sein, wahrend die Vorrate an bauwurdigem Steinsalz von bester Gute insgesamt rd. 
100 Mill rd. t betragen sollen. 

J edenfalls stell en die reichen Salz- und Kalisalzvorkommen des N iederr heins eine u bera us 
wertvolle Lagerstattenreserve dar, auf die zu jeder Zeit zuruckgegriffen werden kann. 

E. Die Kohlenwasserstoffe des engeren und weiteren 
Ruhrbezirkes. 

Kohlenwasserstoffe sind im lndustriebezirk keine seltenen Erscheinungen. Bis 
zum Jahre 1903 kannte man freilich im engeren Ruhrbezirk nur etwa 30 Vorkommen. 
1m Laufe der Zeit hat sich ihre Zahl aber so erheblich vergroBert, daB WEGNER (1924) 
schon uber 124 Vorkommen berichten konnte. Seit dieser Zeit sind mir noch einige 
30 weitere Vorkommen zur Kenntnis gelangt. 

Die Fulle wenn auch - wenigstens vorlaufig - wirtschaftlich bedeutungsloser Kohlen
wasserstoffvorkommen im westfalischen Boden bzw. in seinen Randbezirken gibt in Ver
bindung mit der Lage des Munsterschen Beckens zum alten variszischen Gebirge dem 
Gedanken Raum, daB innerhalb des Munsterlandes in unbekannter Teufe ± reiche 01-
vorkommen vorhanden sind (VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT 1935). Freilich ist 
ein Beweis fur diese Vermutung bislang noch nicht erbracht worden. Nicht einmal die 
Frage nach dem Muttergestein dieser Kohlenwasserstoffe ist einigermaBen gekHirt. 
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Die Kohlenwasserstoffe des Industriebezirkes treten in fiinffacher Form auf, und 
zwar als Erdgas, Erdol, bituminoser Schiefer, Erdwachs und Asphalt 
(vgl. dazu Abb. 663). 
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1. Erdgas. 
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Die Zahl der Erdgasvorkommen ist ziemlich groG. WEGNER (1924) fiihrte in 
seiner Arbeit schon rd. 71 derartige FaIle auf. Uber die Zusammensetzung der so haufig 
beobachteten Erdgase ist aus friiheren Zeiten sehr wenig bekannt, da nur selten Unter
suchungen der Erdgase vorgenommen bzw. in der Literatur verOffentlicht worden sind. 

In den nicht untersuchten Vorkommen muG es daher offen bleiben, ob es sich urn 
reine "Grubengase" (Methan = CH4) oder urn "Erdolgase" handelt, d. h. urn solche, 
die auGer Methan (bzw. Athan) auch hohere Homologe oder Erdol enthalten. Soweit 
die Gase aus reinem Methan bestehen, sind sie meines Erachtens als Entgasungserzeug
nisse der Flozkohle (Grubengas) aufzufassen. 

Die Herkunft der aus Methan und hoheren Homologen (Erdolgasen) bestehenden 
Erdgase ist heute noch nicht mit Sicherheit klargestellt, da die im Planer auftretenden 
Gase sicherlich ortsfremd sind. 

Die ersten Erdgasfunde wurden bei Rheine im Gault gemacht. Dort war nach 
POGGENDORFF (1840) die von altersher bekannte Gasausstromung im Geistbrunnen der 
Saline Gottesga be so erheblich, daB man das Gas 1824/25 in einem Rohr faBte und 
zum Heizen benutzte. Nach alterer Mitteilung soIl das Gas vorwiegend aus Kohlen
wasserstoffgas und olbildendem Gas bestanden, dagegen nur wenig Schwefelwasserstoff 
und Kohlensaure enthalten haben. Die Akten der Saline berichten sogar von mehreren 
Schlagwetterexplosionen mit todlichem Ausgang. 

Nach neuerer Mitteilung der Stadt. Betriebswerke Rheine wurden bei Versuchsbohrungen im Juli 1931 
in einer Tiefe von 35 m wiederum starke Gasmengen festgesteilt, welche in einer Menge von 3-4 m3jh 
ausstriimten. Das hauptsachlich aus Methan bestehende Gas scheint aus dem Gault zu stammen. Eine 
Analyse des Geheimrats SCHENCK (Chemisches Institut der Universitat Munster) ergab neben 90,50% CHM 

0,00 % CO2, 0,80 % O2 und 8,63 % N 2' 0,079 % des seltenen He Ii u m s. Uber die Entstehungsursache des Gases 
besteht noch keine KIarheit, wenngleich der Heliumgehalt des Gases fUr Beziehungen zu Olgasen spricht. 
Bei Vertiefung der Bohrung versiegte die Erdgasquelle im Jahre 1932. 

Eine wesentlich andere Zusammensetzung besitzt das Grubengas aus der Wealdenkohle bei Obern
kirchen. Es besteht hier nicht nur aus Methan (zu 30-40%), sondern vorwiegend (zu 50-65%) aus Athan 
und hiiheren Homologen nebst geringen Mengen von CO2, O2 und N2• 

Erdgase sind, wie erwahnt, nicht selten auch beim Bergbau auf Strontianit im 
Miinsterlande beobachtet worden. Hier wurden sie in der Grube meist durch Anziinden 
unschadlich gemacht; vereinzelt ist es auch zu Schlagwetterexplosionen gekommen. 
Nach aHem scheint es sich lediglich urn Methangase zu handeln. 
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VerhliJtnismaBig haufig wurden Gasaustritte wahrend der Zeit der Bohrungen 
auf Kohle im N und 0 des Bezirkes in den Jahren 1902/07 sowie beim Schacht
abteufen beobachtet. Das vorwiegend auf Kliiften im weiBen Mergel angetroffene 

Gas stieg entweder in heftigen Blasen 
auf, oder schoB, mit Spiil- oder 
Grundwasser vermischt, in geschlosse-
nem Strahl im Bohrturm hoch, z. B. 
bei den Bohrungen Ascheberg 7, Lii
dinghausen 6, Hiltrup, Herbern 17, 
Drensteinfurt, Friedrich 10, Asche
berg 4, Dora 8 und Mansfeld 8 (Ku
KUK 1908, WEGNER 1924 und SCHMIDT 
1931). 

Abb. 664. Erdgasquelle der Bohruug Ascheberg 4 in Osterbauerschaft. 

Bisweilen war die Kraft der Gase so 
stark, daB das Bohrzeug herausgeschleudert 
wurde. Stellenweise entziindete sich das Gas 
an Lampen oder an dem Feuer der Loko
mobilen, wobei eine ganze Reihe von Bohr
tiirmen abbrannte. Die Mehrzahl der Gas-Aufn. KUKUK. 
ausbriiche war aber schon nach wenigen 

Tagen oder Wochen erschopft. Gelegentlich sind Gasaustritte sogar noch beobachtet worden, nachdem 
die Bohrloch'er mit Tonkugeln verfiillt W(j.ren. 

Der erste auf einer Bohrung nach Kohle bekannt gewordene Gasausbruch fand am 28. Juni 1902 in 
der Bohrung Friedrich 10 (Gewerkschaft RheinpreuBen) unweit des Hauses Sandfort (bei Olfen) statt. Er 

fiihrte zu einer volligen Zerstorung des Bohrturmes. 

Abb.665. Bohrturm der Erdiilbohrung Ascheberg (V. 90, 
Gew. Wilhelm Friedrich) im Jahre 1935. 

In vereinzelten Fallen hielt die Ausstromung lan-
gere Zeit an. So sind die Bohrlocher Asche berg 4 
und Dora 8 bei Herbern (SCHMIDT 1931) noch heute 
unvermindert tatig. Das Gas der ersten Bohrung wurde 
eine Zeitlang durch ein besonderes Rohr der Ferngas
leitung der Zeche Radbod nach Miinster zugefiihrt 
(s. Abb. 664). Eine von der W.B. Bochum ausgefiihrte 
Analyse des stark nach Benzin riechenden Gases der 
Bohrung Ascheberg 4 ergab.: CO2=0,0%, O2=0,6%, 
N2 = 2,6%, schwere Kohlenwasserstoffe = 0,2%, Me
than = 93,0%, Athan = 3,6%. 

Untersuchungen im Chemischen Institut der West
falischen Wilhelms·Universitat zu Miinster haben er
geben, daB die Gase fliissigeKohlenwasserstoffe (Benzine) 
fiihren, und zwar enthalt 1 m 3 mindestens 14,4 cm3 

fliissige Kohlenwasserstoffe. Von Interesse ist noch, daB 
das Gas (nach SCHENCK) 0,017% Helium besitzt. 

Gasausstromungen zeigt auch die von der Gewerk
schaft Wilhelm Friedrich im Niederbringen begriffene 
Bohrung Vingerhoets 90 auf Erdol (s. Abb. 665). 

GroBere Gasmengen treten auch aus der Bohrung 
Dora 8 (bei Wessel) aus. Dart wird das Gas in einem 
kleinen Gasometer aufgefangen und seit 1916 fiir tech
nische und hauswirtschaftliche Zwecke der nachsten 
Umgebung verwendet (s. Abb. 666). Es ist vollig ge
ruchlos und besteht nach einer Analyse des KohJen
forschungsinstituts zuMiilheim aus: CO2= 0,1 %, schw. 
K.W. = 0,2%, O2 = 0,5%, CO = 1,1 %, H2 = 3,2%, 
CH4 = 88,2%, C2H 6 = 0,0%, N2 = 6,7%. In diesem 
Gas diirfte es sich lediglich urn Gase aus dem Stein
kohlengebirge handeln. 

Auch die unter der Emscherdecke des Deckgebirges umlaufende Sale fiihrt nicht selten Erdgas. 
So berichtet z. B. LOTTNER, daB sich in der Sole des Grulbades zu Recklinghausen-Sud bei 0,0% CO2 

4,52 % CH4 vorgefunden hat. 

Das bemerkenswerterweise in den Gasen zahlreicher Bohrungen und Grubenauf
schliisse im Industriebezirk nachgewiesene Helium tritt leider prozentual in so geringen 
Mengen auf, daB es technisch kaum Verwendung finden diirfte. 
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Seit einigen Jahren ist es auch im Erdgas einer andern Bohrung bei Ascheberg aus 920 m Teufe 
bekannt. Der Gehalt an Edelgasen betrug hier 0,090%, davon 0,076% Helium. In einer Bohrung bei Ahlen 
belief sich der Gesamtgehalt an Edelgasen auf 0,268%, davon 0,19% Helium (KAUENHOWEN 1932). Nach 
SCHENCK ist Helium ferner unter anderem im Grubengas der Zeche Westfalen mit 0,13% sowie der Zechen 
Rad bod, ferner Ewald Fortsetzung mit 0,290%, Helene (Essen) mit 0,23% und Sachsen mit 
0,0289 % ermittelt worden. 

Weitere, auf Veranlassung des PreuBischen Oberbergamtes zu Dortmund vorgenommene Untersuchungen 
verschiedener "Blaser" des Ruhrbezirkes haben ebenfalls eine ± groBe Menge an "Helium" und "Argon" 
festgestellt. So ergaben die Blasergase der Zeche Ewald Fortsetzung IV/V einen Gehalt an Argon von 
0,30% und an Helium von 0,22%. Auf der Zeche Prosper fiihrte das Gas neben 47,3% Methan und 0,20% 
Athylen 0,24% Helium. Auf Zeche Erin enthielt das Gas auBer 96,7% Methan 0,033% Helium. Auf Schacht 
Fritz des Koln-Neuessener Bergwerks-Vereins wurden in einem Blaser 1,5% schwere Kohlenwasserstoffp, 
77,7% Methan und 0,04 % Helium nachgewiesen. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, 
daB in den letzten J ahren an ver
schiedenen Orten im 0 des Bezirkes 
das Auftreten von Erdgas auch an der 
Oberflache beobachtet worden ist, 
und zwar an Punkten, an denen Tief
bohrungen oder sonstige bergmannische 
Aufschlusse nicht vorhanden sind. 
Beispielsweise ist Erdgas an sehr ver
schiedenen Stellen der Gegend von 
Werne (a. d. Lippe), Kamen und 
Pelkum, insbesondere aber zwischen 
Ahlen und Dolberg, und zwar un
mittelbar westlich von der Zeche 
Westfalen auf dem linken Werseufer 
festgestellt worden. 

Abb.666. Gasometer in Wessel bei Herbern. Aufn. KUKUK. 

Hier stromt nach WEGNER Gas im Bette der Werse aus und setzt den Wasserspiegel auf reichlich 1/2 m 
Durchmesser in stark brodelnde Bewegung. Ferner kenne ich in den zwischen der LandstraBe und der Werse 
gelegenen Ackern zahlreiche Stellen, an denen das Pflanzenwachstum sowie der Ertrag erheblich gegeniiber 
der Umgebung zuriickgeblieben oder auch ganz verschwunden ist. Die Untersuchung zweier aus etwa P/2 m 
Tiefe entnommener Proben derartiger Bodenstellen ergab nach WEGNER (1924) das Vorhandensein von rd. 
88% CH4 • 

Ganz die gleichen Erscheinungen habe ich auch an anderen Stellen, so in der Nahe 
der Schachte de Wendel, beobachtet. 

Seit dem Herbst des Jahres 1930 solI hier mit Pausen das aus dem Mutungsbohrloch "Prinz Schonaich 11" 
plotzlich ausgebrochene Gas brennen. An vielen, manchmal schnell wechselnden Stellen des Grubenfeldes 
weist das Absterben von Pflanzen innerhalb von bestellten Ackern auf das Ausstromen von Gas hin. 

Weitere Gasaustritte werden von zahlreichen anderen Punkten, so aus den Feldern der Zechen Grillo 
und Werne berichtet. 

In den vorerwahnten Fallen scheint es sich fast ausschlieBlich um den Austritt von Grubengas aus 
Kohlenflozen zu handeln. Die zunachst iiberraschende Tatsache des Vorkommens von Grubengas aus groBer 
Tiefe trotz der machtigen, schirmenden Decke des Emschers findet seine Erklarung darin, daB ausweislich 
des Studiums der Grubenrisse die Gase unmittelbar iiber alten, die Kreide verwerfenden Karbonstorungen 
bzw. an den Austrittsstellen von jungen, die gesamten Deckgebirgsschichten durchsetzenden Abbaurissen 
austreten. 

Wenn es sich auch in den vorerwahnten Gasvorkommen (insbesondere der Davert) 
insgesamt urn recht erhebliche Mengen handelt, ist an ihre wirtschaftlichen ErschlieBung 
in gra/3erem Umfange vorlaufig doch noch nicht zu denken. 

2. Erdol. 
Von den durch WEGNER festgestellten 124 Vorkommen von Kohlenwasserstoffen 

beziehen sich 26 auf das Auftreten von Erdal. Nach dem heutigen Stande meiner 
Erfahrungen kann ich diese Zahl noch urn zahlreiche weitere Vorkommen vermehren. 
Ich beginne mit dem Auftreten von Erdal im flazfuhrenden Karbon. 

MULLER stellte in der Bohrung Anneliese 4 unterhalb des tiefschwarz gefarbten, 5 m machtigen Griin
sandes cine Olimpragnation des stark nach ErdOl riechenden Steinkohlensandsteins fest. 
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MENTZEL fand im Jahre 1904 auf der 620 m·Sohle der Zeche Rheinel be III zwischen den Flozen Gustav 
und Katharina bis 1,25 m groBe Toneisensteinkonkretionen, auf deren Kontraktionsspriingen sich vielfach 
ein Uberzug von wachsahnlichem, weichem Erdpech bzw. "Ozokerit" von butterahnlicher Konsistenz mit 
schwach oligem Geruch sowie eine Benetzung mit Erdol fand. Ganz ahnliche Erscheinungen habe ich an 
mehreren Stellen in karbonischen Schiefertonen beobachtet, wie auf der Zeche Consolidation III/IV im 

/ 

Abb. 667. Profil durch den nordlichen Quersehlag der Zeche Ewald 
Fortsetzung mit der Austrittsstelle des ErdOis (Pfeil). 

Aus KUKUK: Gliickauf 1932. 

Hangenden des Flozes Katharina in 490 m 
Teufe (KUKUK 1920). 

Weitere Belege finden sich in den geo· 
logischen Sammlungen der W.B. und der 
Essener Bergschule, und zwar unter anderem 
von der Zeche Holland (Hangendes des Flo· 
zes 17, Fettkohlenschichten) und von einigen 
anderen Zechen. FUCHS berichtete iiber aus· 
sickerndes Petroleum, das 1928 auf der Zeche 
Lud wig aus einer Kluft (rd. 15 m im Liegen
den des Flozes Sarnsbank) ausfioB und das 
Wasser der Seige mit einer schillernden Haut 
uberzog. 

In der Bohrung Ludinghausen 28 beob· 
achtete ich im Jahre 1907 in 1120-1127 m 

Teufe eine im amtlichen Fundbericht nicht erwahnte, starke Impragnation des Griinsandes mit Erdol. 
Aus einer Teufe von 1135 m derselben Bohrung forderte man eine eigenartige "Kohle" zutage, deren Masse 
nach der auf meine Veranlassung erfolgten Untersuchung durch das Laboratorium der W.B. aus 61 % stark 
verharztem Petroleum und 39% Kohle bestand (KUKUK 1909). 

AuBerdem soli nach Berichten der dortigen Landwirte aus einer Reihe von Bohrungen in der 
"Davert" dunkelbraunes, dickfliissiges Erd61 in ± groBen Mengen ausgeflossen sein; Vorkommen, iiber die 

in amtlichen Berichten nichts zu erfahren 
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der Kreide und im Karbon (bei 1400 m) an, 
das hier hochstieg. In dem zur Zeit wieder 
freigelegten Bohrloch steigt noch standig dick
fliissiges schwarzes Erdol hoch. Nach einer 
Analyse der Westfal. Mineralolwerke zu Dort
mund hat das Erdol ein spezifisches Gewicht 
von 0,903, einen Flammpunkt von 47° C und 
einen Kaltepunkt von _6° C. Das 01 ist sehr 
paraffin- und asphaltreich. Auch sollen im 
Karbonsandstein eingelagerte Kohlenger611e 

fm Cenoman mgwtOrle.r lfarool1 mit Erdol impragniert gewesen sein. Ge
nauere Einzelheiten sind mir nicht bekannt 
geworden. 

Erwahnt sei ferner das jungst festge-
Abb. 668. Die Austrittsstelle des ErdOis auf der Zeehe Ewald Fortsetzung. 

Aus KUKUK: Gliiekauf 1932. 

stellte Vorkommen von Erdolspuren in einer 
Schiefertonlage im Hangenden eines ruscheligen Kennelschiefers uber einem diinnen Kennelkohlenfloze der 
Zeche de Wendel. Ob hier ein genetischer Zusammenhang zwischen dem gepreBten Kennelschiefer und 
dem Erdol vorliegt, scheint mehr als zweifelhaft zu sein. 

Der wiehtigste Fund seheint mir jedoeh das Vorkommen des 1913 und 1932 von mir 
naher untersuehten Erdols auf Zeehe Ewald Fortsetzung IIIIIIII zu sein (KUKUK 
1932). Dort lief langere Zeit (etwa 14 Tage) gelbbraunes Erdol aus einer den eenomanen 
Griinsand verwerfenden Storungszone dieht unterhalb des Mergels auf der Wettersohle 
der genannten Zeehe aus Kohle und Nebengestein aus (s. Abb. 667). Die Menge des hier 
ausgeflossenen, stark grun fluoreszierenden, hellen und dunnflussigen Erdols wird auf 
5-10 ma gesehatzt. Es wurde hier aufgefangen (s. Abb. 668) und von den Bergleuten 
fur hausliehe Zweeke benutzt. 

Soweit mir bekannt, ist das der erste Fall, daB groBere Erdolmengen im 
Karbon des Ruhrbezirkes beobaehtet worden sind. 

Nach einer Analyse von WINTER betrug das spezifische Gewicht 0,79, Viskositat 1,15, Flammpunkt 38° 
Asphaltgehalt 0,01 %, Paraffingehalt 0,00%, Schwefel 0,015%, Benzingehalt(bis 150°) 4%, Wasserstoff 
= 13,74%, Kohlenstoff = 80,63% (bei 100-2000) bzw. H2 = 13,6%, C = 81,5% (bei 201-270°). Das 01 
mit der Bromzahl 2,5 enthaIt vorwiegend Glieder der Naphthenreihe (CnH2n). 

Meines Erachtens handelt es sich in dem 01 urn mobilisiertes Bitumen, das, durch tektonischen Druck 
oder Uberlagerungsdruck aus Schichten des mittleren oder unteren Zechsteins in fliissiger Form ausgetreten, 
auf Verwerfungskluften weitergewandert und im Steinkohlengebirge, der Schwere folgend, aus Verwerfungs
Bpalten ausgeflossen ist. 
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Bemerkenswerterweise haben fast alle hollandischen Bohrungen an der deutschen 
Grenze, so bei Groenlo, Eibergen, vorwiegend aber bei Corle auf der Schwelle von 
Winterswijk, "Erdal" festgestellt (WEGNER 1932). 

Naeh TESCH und WUNSTORF zeigten sieh hier nieht nur die Gesteine des unteren Zeehsteins, sondern 
auch karbonische Sandsteine ± stark mit Erdal impragniert. In der Bohrung Corle z. B. war das Erdal
vorkommen naeh WUNSTORF an eine im unteren Zechstein (von 664-691 m) auftretende, 27 m machtige 
Anhydritbank sowie an verschiedene Banke von Sandstein und sandigem Schiefer des Karbons (von 843 
bis 1169 m) gebunden (s. Abb. 669). Die Menge des aus dieser Bohrung stammenden ErdOls betrug mehrere 
Liter. Beziiglich der Entstehung wird von WUNSTORF angenommen, daB es sich urn ein auf "primarer Lager
statte" befindliches 01 handelt. Dagegen wird das Erda] in den Sandsteinen des Karbons als eingewandertes 
Erdal, d. h. als auf "sekundarer" Lagerstatte befindliches 01 an-
gesprochen. 

Auch hier ist die Frage nach dem Ursprung des Erdals noch 
ungelOst. DaB - im Gegensatz zu den Vorkommen des ErdOls im 
Karbon von Dobrilugk - ein Destillationsprodukt der Kohle vor
liegt, scheint nach WUNSTORF unbegriindet zu sein. Seiner Ansicht 
nach stammt das ErdOl von einem die Scholle von Winterswijk 
siidlich begrenzenden, tiefer gelegenen und Zechstein fiihrenden Go
birgsstiick, aus dem das 01 infolge des bei der Bildung der Scholle 
wirksam gewesenen Drucks in das hahere Stiick iibergetreten ist. 

Dolomit und Anhydrit des Zechsteins fuhren nach 
WUNSTORF u. a. sowohl links des Rheins als auch im 
nordwestlichen Westfalen (an der hollandischen Grenze) 
fast allgemein ± starke Spuren von Erdal. Beispiels
weise sind beim Abteufen der Borthschachte (Sol
vay A.G.) im Dolomit unter dem Salz kleine Mengen 
flussigen Erdales nachgewiesen worden. 

MULLER stellte 1903 dickflussiges Erdal im Zech
stein-Dolomit bzw. Anhydrit der Bohrungen Salzreich 1 
und 2 (nardlich von Ochtrup) fest. MIDDELSCHULTE 
beobachtete 1904 01 bei 674 m und bei 875 m im 
gleichen Gestein der RheinpreuBenbohrung (Salzreich 3 
bei Ochtrup). 

Die auf Grund dieser Anzeichen von ErdalhOffigkeit von der 
Deutschen Tiefbohr-A.G. Aschersleben 1935 abgestoBene Reiehs

BihJm , Sand~r!in 

Bitum.Sandstein 

I 0 0 0 0 I O/splJren 

Abb.669. Die Schichtenfoige in der Boh
rung Corle bei Winterswijk (Holland) mit 
Uispuren im Zechstein und Oberkarbon. 

Umgez. nach BBNTZ. 

bohrung (R.B. 49) nordlich von Ochtrup erschloB gleiehfalls zwischen 557 und 676 m Zechstein-Dolomit bzw. 
Anhydrit mit starken Olspuren. Dagegen traf die in den Jahren 1936 und 1937 niedergebrachte R.B. 227 
in diesen Schichten nur unerhebliche Erdolspuren an. 

Viele Erdalvorboten sind aus der unteren Kreide bekannt. HARBORT wies auf 
vereinzelte Tropfen Erdals in den in der Bohrung Bentheim 2 u. a. durchbohrten 
Cyrenenschalen des bituminasen Wealdentons hin. 

Auch die Tiimpel der Brech te (zwischen Ochtrup und Bentheim) sollen ortlieh auf der Oberflache 
Erdol gefiihrt haben. Markscheider LEIBOLD konnte siidlich von Ottenstein (am FuBe der Barler Berge) 
ein ausgedehntes, toniges Sandvorkommen mit 2% Erdol feststellen. 

Ebenso sind in Planerkalken der 0 beren Kreide Erdalspuren keine seltenen Er
scheinungen. So wurden unter anderem in der Bohrung Munster 5 bei Hiltrup mehrfach 
einige Zentimeter starke Kalkspatklufte im Turon angetroffen, die in kleinen, aber 
zusammenhangenden Drusen Erdal enthielten. 

Nach dem Fundbericht, der zur Verleihung des Distriktfeldes Rudolph I (bei Buldern) auf Asphalt 
gefiihrt hat, zeigte sich bei einem Schurf das Nebengestein mit Erdol impragniert. 

TESCH berichtet, daB auch die tiefliegenden mitteloligozanen Tone Hollands 
stellenweise etwas bituminas, d. h. von geringen Mengen Erdals durchtrankt sind. Auch 
BARTLING hat im Miozansand von Alstatte Erdalspuren beobachtet. 

Jedenfalls sind die Vorkommen des \vestfalisch-hollandischen Grenzgebietes, wenn 
auch vorlaufig nur von fraglicher wirtschaftlicher Bedeutung, doch von besonderem 
wissenschaftlichem Interesse. Zur Klarung der Verhaltnisse sollen noch die Sattel von 
Bentheim, Epe und Weseke mit Unterstutzung des Reiches durch Tiefbohrungen 
auf Erdal untersucht werden (BENTZ 1937). 
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3. Bitnminoser Schiefer. 
Bituminose Schiefer sind keine seltenen Vorkommen 1m weiteren Bezirk. Sie 

haben jedoch keine wirtschaftliche Bedeutung erlangt. 
Altbekannt ist der Posidonienschiefer bei Werther am Teutoburger Wald mit 20 m Machtigkeit und 

bis zu 8 % 01. Aus ihm ist friiher in einer Schwelanlage bis zu 6,5 % 01 gewonnen worden. 
Die sehr machtigen bituminosen Schiefer der Wealdenformation bei Bentheim (mit bis zu 600 m 

Machtigkeit) sind nur zum Teil bitumenhaltig. In den 60er Jahren hat man diese Schiefer abgebaut und ver
arbeitet. Neuere Untersuchungen von BEYSCHLAG jr. haben die Bauwiirdigkeit dieses Vorkommens stark 
in Zweifel gestellt. 

Wahrend des Krieges lieferte das Posidonienschiefervorkommen von Oerlinghausen (Lippe), wo schon 
friiher eine Schieferolhiitte bestand, den Rohstoff fiir mehrere Schwelereien, die bis zu 8 % 01 aus dem 
Schiefer gewonnen haben sollen. 

Von Bedeutung ist noch das Olschiefervorkommen im Lias von Weseke. Der hier auftretende, etwa 
30-40 m machtige Posidonienschiefer hat einen durchschnittlichen Olgehalt von 5-8%. Sein Vorrat ist 
auf rd. 10 Mill. t berechnet worden. 

4. Erdwachs. 
Von hauchdiinnen Uberziigen auf Kliiften und Kontraktionsspalten konkretionarer 

Gebilde abgesehen, ist Erdwachs im Ruhrbezirk ein seltenes Mineral (KUKUK 1909). 

Abb. 670. Erdwaehsplattchen von der Zeche Rhein
preuOen 1/11. Aus KUKUK: Gliickauf 1932. S. W.B. 

Nur in zwei Fallen sind mir etwas groBere Vor
kommen bekannt geworden. Das erste trat 
unterhalb des Flozes C (rd. no m unter Floz 
Katharina) auf der Zeche RheinpreuBen l ill 
(s. Abb. 670) nahe einer Uberschiebung in einer 
regelmaBig gelagerten, zerkliifteten Sandschiefer
bank (KUKUK 1932) auf. 

An der Fundstelle fand sich eine groBere Menge einige 
Millimeter dicker, milchig gelber Plattchen aus Erdwachs, 
welche Kliifte des Sandschiefers erfiillten (s. Abb. 670). 
Nach einer Analyse von WINTER im Laboratorium der W.B. 
hatte das Mineral folgende Zusammensetzung: Spezifisches 
Gewicht 0,90, Schmelzpunkt 66,50°, Tropfpunkt 67,0°, Bre
chungsindex 1,44, Dispersion 63,7, Feuchtigkeit 0, Asche 
0,8%, Wasserstoff 14,04%, Kohlenstoff 85,03%, Losliches in 
Petroleumather 92,7% _ Es handelt sich also um ein Gemenge 
fester, gesattigter Kohlenwasserstoffe der Methan- oder 
Paraffinreih3 von der Formel Cn H2n +2 • 

Ein zweites Vorkommen eines mehrere 
Millimeter dicken Belages von Erdwachs auf 
Kliiften eines Schiefertones der oberen Fettkohlen
schichten wurde auf einer Sprungkluft zwischen 
Floz Gretchen und Floz Gustav auf der 6. (636 m) 

Sohle der Zeche Prosper l ill beobachtet. Irgendwelche Beziehungen zu Erdol
vorkommen konnten nicht festgestellt werden. 

5. Asphalt. 
Auch die Zahl der Asphaltfunde ist nicht sehr groB. Sie ist jedenfalls viel geringer 

als die der Erdolvorkommen. In MiBdeutung der Natur dieses Minerals sind in friiheren 
Zeiten wiederholt zweifelsfrei Asphaltvorkommen als Anthrazit oder Wealdenkohle 
angesprochen und gelegentlich auch bergamtlich als "Kohle" verliehen worden. 

VON DER MAReK berichtete iiber eine Durchtrankung des obersenonen Strontianits 
und Kalkspats mit Erdpech und Bitumen im Berthaschacht bei Drensteinfurt. 
Besonders haufig sind kleine Asphaltfunde im Scaphitenplaner bei Lengerich und im 
Lamarckiplaner bei Hilter, ferner im Planer von Dissen und vom Hankenberg. 

KUKUK (1909) beobachtete mehrere Asphaltvorkommen in der oberen Kreide ver
schiedener Tiefbohrungen im Salm-Salmschen Regalbezirk bei Deuten. 

Dort waren einige Zentimeter starke Spalten vollkommen mit Asphalt ausgefiillt. In der Bohrung 
Augustus 18 stellte er bei 640 m Asphalt im cenomanen Griinsand in kleinen Mengen fest, wahrend er ihn 
in der Bohrung Drensteinfurt7 nur als Uberzug von kluftausfiillenden Kalkspatkristallen im Turon fand. 
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Asphaltahnliche Massen sind ferner von ihm als Kluftausfiillungen des Planers in den Bohrungen Drenstein
furt 10 und 17, und als schwarze, walnuBgroBe Klumpen einer bituminosen Masse im Planer der Bohrung 
Miinster 3 (bei 1105 m) beobachtet worden. 

AuBer diesen sind noch viele andere kleine Vorkommen bekannt. Seit langem weiB man von einem 
Asphaltvorkommen bei Weseke (siidlich von Stadtlohn) aus dem Unterturon (WEGNER 1924, STOLLER 1930). 
Gaultgesteine bei Ahaus zeigten Versteinerungen, deren Hohlraume (Gaskammern von Ammoniten, Nabel
ausfiillungen usw.) Asphalteinschltisse enthielten. Siidwestlich von Bentheim bei Epe fand man Asphalt
stiicke im Wealden (WEGNER 1924). Auch bei Lengerich ist Asphalt im Scaphitenplaner nachgewiesen worden 
(WEGNER 1924). Uber einen neuen Fundpunkt im Wealdensandstein von Oerlingha usen berichtete NIEDER (1933). 

SchlieBlich habe ich auch im Steinkohlengebirge, so in den Spalten vieler Toneisenstcingeoden auf 
zahlreichen Gruben, ferner im Innern karbonischer Goniatiten (als Einschltisse in Dachspharosideriten) 
Asphaltausscheidungen beobachtet. 

1m Gegensatz zu diesen Vorkommen ohne wirtschaftliche Bedeutung stehen die alt
bekannten Lagerstatten von Asphalt bei Bentheim, Darfeld und Buldern, die teils 
unbedingt, teils bedingt bauwiirdig sind. Sie stel
len gewissermaBen "fossile Erdalquellen" dar. 

Die Albertitvorkommen von Bentheim. 
Nach WEGNER (1931) tritt in der Bauernschaft 
Sieringshock siidlich von Bentheim bei Dahlen
brock reiner Asphalt (Albertit) in mehreren NNW 
streichenden, parallelen und mit 80° nach 0 ein
fallenden Gangen auf, welche die mit 10-20° 
siidlich einfallende Schichtenfolge des feinkarnigen 
Gildehauser Sandsteins (Hauterivien) durchsetzen. 

Hier ist in den Jahren 1860/70 Asphalt unter dem Namen 
"Pechkohle" abgebaut worden. Die noch vor kurzem neu 
untersuchten Gange bestehen je aus einer Reihe wcnige Zenti
meter dicker Asphaltschniire. Auf Gang 2 sind 5 oder 6 ± 
albertitfiihrende Kliifte nachgewiesen. Die anderen Gange 
sind weit armer. Wahrend man einen Gang bis 178 m Tiefe 
verfolgt hat, ist ein anderer bis 120 m aufgeschlossen worden. 

I\R I 
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Abb. 671. Asphaltgchurf bei Buldern in Westfalen. 
Kacl! MENTZEL. 

Auf dieses Bentheimer Asphaltvorkommen sind seinerzeit sechs Grubenfelder verliehen worden, und zwar 
ist die Verleihung bemerkenswerterweise auf "Kohle" (Steinkohle) erfolgt. 

Nach WEGNERs Untersuchungen besteht die Ausfiillung der Kliifte aus Albertit, 
Schieferton und Letten bei scharfen Salbandern. Ersterer scheint unterhalb der 120 m
Sohle in Asphalt iiberzugehen. Die Machtigkeit der Albertitkliifte ist nach seinen Fest
stellungen im allgemeinen wesentlich geringer, als friiher angegeben wurde und geht kaum 
iiber 7 cm hinaus. Seiner Entstehung nach handelt es sich wohl urn polymerisiertes, aus 
der Tiefe aufgestiegenes Erdal, dessen Muttergestein noch fraglich bleibt. 

Das Mineral ist hart, splittrig bis muschlig brechend, tiefschwarz und lebhaft glanzend. Es hat folgende 
Zusammensetzung: 79,75% C, 8,43% H, 0,58% S und 11,24% Asche. Das spezifische Gewicht betragt 
1,07-1,092. Bei der Destillation mit Wasserdampf ergab sich rd. 42% Teer von 0,853 spezifischem Gewicht, 
aus dem sich 7,1 % Benzin, 34,4% Leuchtol und 58,4% Riickstand gewinnen lieBen. Beziiglich der chemischen 
Beschaffenheit nimmt der Bentheimer Asphalt gegeniiber den hannoverschen Vorkommen (Vorwohle und 
Limmer-Ahlen) eine Sonderstellung ein. Wegen seiner Unschmelzbarkeit und schlechten Loslichkeit in 
Schwefelkohlenstoff wird das Bentheimer Mineral nach amerikanischem Vorbilde (ABRAHAM 1920) nicht zu den 
Asphalten oder Asphaltiten, sondern zu den asphaltischen Pyrobitumina gerechnet. Es ist deshalb von 
WEGNER (1931) als "Albertit" bezeichnet worden. 

Das bei dem friiheren Abbau gewonnene Material wurde teils an Gasfabriken verkauft, teils in eigener 
Raffinerie verarbeitet. Es ist beabsichtigt, neu zu gewinnendes Gut fiir saure- und laugebestandige Lacke 
zu verwenden. 

Der Asphalt (Asphaltit) von Darfeld. Nach Mitteilungen von BECKS aus dem 
Jahre 1841 tritt der Asphalt bzw. Asphaltit hier in zwei, etwa h 12 streichenden Kliiften 
des sahlig liegenden obersenonen Mergels unmittelbar unter dem etwa 1 m machtigen 
Lehm auf. Die Machtigkeit der Gange ist gering und soIl nur sehr vereinzelt auf 1/2 FuB 
steigen. Bescheidene Mengen sind in den Jahren 1839/43 ausgebeutet worden. 

Nach den neueren Versuchen der Glasuritwerke in Miinster-Hiltrup laBt sich der Darfelder Asphalt 
fiir die Lackfabrikation verwenden. Er lOst sich restlos in Sangajol (Terpentinersatz) und Solventnaphtha 
(Schwerbenzin). Das Material ist daher fiir Asphaltlacke brauchbar. Die Bauwiirdigkeit dieses Vorkommens 
scheint jedoch nicht erwiesen zu scin. 



572 XVII. Die nutzbaren Minerallagerstatten des engeren und weiteren Industriebezirkes. 

Das Vorkommen von Hangenau (bei Buldern). Die im Schrifttum viel£ach 
erwahnten Lagerstatten von Hangenau, Buldern, Appelhiilsen bzw. Diilmen 
beziehen sich aIle auf dasselbe Vorkommen, das 1815 in der Bauernschaft Hangenau 
zwischen Appelhiilsen und Buldern im Bergwerksdirektorium des Herzogs von Croy zu 
Diilmen entdeckt worden ist. Die Gangmachtigkeit des Asphaltits schwankt zwischen 
der Starke ciner Messerklinge und 3 oder 4 Zoll (selten dariiber). 

Das bis zu 40 FuLl Tiefe verfolgte Vorkommen soll wegen seiner geringeren Ergiebigkeit und griiLleren 
Harte dem Darfelder Asphalt nachstehen. 

Von einem 1903 angelegten Schurf der Deutschen Tiefbohr-A.G. bei Buldern hat MENTZEL (1904) 
vorstehende Skizze entworfen (s. Abb. 671). Hier war der auf Kliiften bis 2 em Machtigkeit auftretende Asphalt 
aromatisch ricchend, rein, schwarz, von muscheligem Bruch und plastisch. Die Ausschcidung des Asphalts 
aus Erdiil scheint noch in junger (diluvialer) Zeit vor sich gegangen zu sein, da die Mergelknollen der Grund
morane mit Asphalthautchen iiberzogen waren. Nach Untersuchungen BROOCKMANNS (Bochum) enthalt der 
Asphalt von Buldern 58% in Ather Liisliches (Bitumen) und 42% in Ather Unliisliches (Asphalte). Der 
Schmelzpunkt liegt iiber 100°. Das Material brennt mit hoher, stark ruLlender Flamme und gibt 24% Koks, 
75% Gas, 1 % Asche. Es erscheint verwendbar zu Dachpappen und StraLlenasphalt, jedoch nicht als Binde
mittel fUr Briketts. 

Soweit sich ein Urteil gewinnen laLIt, scheinen die Vorkommen nicht bauwiirdig zu sein. 

6. Allgemeine Bemerkungen fiber die Herkunft der 
Kohlenwasserstoff'e. 

Wie schon WEGNER ausfiihrte, ist der kliiftige Planer im Gebiet der Davert und 
ihrer Umgebung (Hiltrup, Rinkerode, Drensteinfurt, Walstedde, Mersch, Herbern, Asche
berg) anscheinend sowohl der Zahl als auch der Menge der bis jetzt beobachteten Erdol
vorboten nach der Haupttrager der Kohlenwasserstoffvorkommen, wahrend sein unmittel
bares Hangendes und Liegendes sowie die alteren Schichten des Karbons erst in zweiter 
Linie in Betracht kommen. Diese Kohlenwasserstoffvorkommen sind hier ortlich an eine 
Verflachung der im allgemeinen nach N einfallenden Karbonoberkante, der WEGNER 
den Namen "Davertverflachung" beigelegt hat, gebunden. Sie stehen also nicht in 
Beziehung zu einem Faltenlager, sondern zu einer fast sohligen Schichtenlagerung bzw. 
zu einer schwach einfallenden Schwelle einer einseitig geneigten Schichtenfolge. 

tIber die Herkunft der Kohlenwasserstoffe kann auch heute noch nichts mit Sicher
heit gesagt werden. Das Auftreten von Erdgasen im Karbon und im Deckgebirge laBt 
es - soweit es sich ausschlieBlich urn Methan handelt - als naheliegend erscheinen, 
in ihnen Ausgangserzeugnisse der Kohle zu sehen. Andererseits sind aber auch zahl
reiche Vorkommen von Erdgasen bekannt, wie unter anderem in der Davertverflachung, 
bei Rheine und Bentheim, bei denen ein gleichzeitiges Auftreten des Methans mit Athan, 
hoheren Homologen oder Erdol nebst einem schwachen Gehalt an Helium nachgewiesen 
worden ist, Bestandteilen, die man angeblich in reinem Grubengas sehr selten beobachtet 
hat. Auch fUr die anderen Erdolvorboten steht die Frage nach dem Muttergestein der 
Petrolea noch offen. Freilich sprechen viele Beobachtungen dafiir, daB das Mutter
gestein der Erdole und Asphalte in den primar bituminosen Stinkschiefern, Anhydriten 
oder Stinkdolomiten des mittleren Zechsteins zu suchen ist, wie z. B. bei den Erdol
vorkommen von Ochtrup und Corle (bei Winterswijk) und auf Ewald Fortsetzung. 
Deuten ja auch die groBen, unvermutet aufgetretenen Erdolmengen im Zechsteinsalz 
der Kaligrube Volkenroda (u. a. a. 0.) auf Zechsteinole hin (ALBRECHT 1932). Anderer
seits ist aber zu beachten, daB Erdole auch in mesozoischen Schichten entstanden und in 
anderen Landern sogar in palaozoischen Formationen (Unterkarbon, Devon und Silur) 
keine seltenen Erscheinungen sind. Entstammt doch z. B. das Erdol der im Vorlande 
des groBen Faltengebirges der Alleghanies gelegenen pennsylvanischen Olgebiete vor
wiegend devonischen Schichten. 

Dementsprechend erscheint es nicht vollig ausgeschlossen zu sein, daB es sich auch 
in den verschiedenen Kohlenwasserstoffvorkommen des Ruhrbezirkes urn Vorboten von 
OUagerstatten handelt, die ahnlich der Lage der Ol£elder Pennsylvaniens zum Alleghany
gebirge in der Vortiefe des variszischen Gebirges zur Ausbildung gekommen und hier 
vielleicht an eine besondere fazielle Ausbildungsform unterkarbonischer oder devonischer 
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Gesteine gebunden sind (VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT 1935). Die auf Grund 
dieser Vermutungen angesetzten und zur Zeit betriebenen Tiefbohrungen im Munster
lande bei Ascheberg (s. Abb. 665), Hiltrup, Senden, Oelde u. a. 0., die fur Tiefen 
bis 3000 m geplant sind, werden zur Klarung dieser Frage sehr erheblich beitragen. 

J edenfalls ist die Frage nach dem Ursprung des Erdols in Westfalen 
durchaus noch nicht als gelost zu betrachten. 

XVIII. Abschnitt. 

Technisch verwertbare Gesteine, Mineralquellen 
und Grundwasservorkommen im Ruhrbezirk. 

A. Gesteinsvorkommen. 
Das Rheinische Schiefergebirge und das Munstersche Flachland einschlieBlich seiner 

Umrandung bergen zahlreiche - nicht nur ortlich - wertvolle Lagerstatten technisch 
nutzbarer Gesteine, die hier nach Gewinnungsort, Vorkommensart und Verwendung 
behandelt werden sollen. Ihre Bedeutung, insbesondere im Rahmen des Vierjahresplanes, 
ist urn so groBer, als die noch viel zu wenig bekannten Vorkommen nach Menge und Gute 
stellenweise mehr als ausreiehend sind, urn den Eigenbedarf unserer engeren Heimat bzw. 
des Vaterlandes zu deeken. 
DemgemaB kommen ihre Er
zeugnisse aueh fur die Aus
fuhr in Frage und sind daher 
devisenwichtig. Zur leiehteren 
Verfolgung der Einzelvor
kommenseihier auf die eigens 
fur diesen Zweek entworfene, 
graphisehe Darstellung (siehe 
Tafel XIII) verwiesen. 

Bei ihrer Besprechung werden 
auch iiber ihre wirtschaftliche Be
deutung, iiber Vorrate und iiber 
Fiirdermengen kurze Mitteilungen 
gemacht. 

1. Kalkstein, Dolomit 
und Marmor. 

Zuden wirtsehaftlieh wieh
tigsten Gesteinen des weiteren 
Ruhrbezirkes gehoren die 
Kalke und Dolomite (siehe 
Abb. 672). Der hohe Gehalt 
an kohlensaurem Kalk (bzw. 
an Magnesia), der ortlieh bis 
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Abb. 672. Die Kalksteinvorkommen Westfalens und ihre Gewinnungsstiitten. 
Nach HESS v. WrCHDoRFF. 

auf 99,5% CaC03 steigen kann, maeht die Kalkgesteine fur die verschiedenartigsten Zweeke, 
und zwar sowohl als Roh- und Hilfsstoffe als auch fur Veredlungszweeke, sehr begehrt. 

Auf den groBen Zug des bis zu 100 m machtigen, mittel- bis oberdevonischen sog. "Massenkalks" baut 
sich die bedeutende Kalkindustrie Rheinlands und Westfalens auf. Die wichtigsten Kalksteinbetriebe dieses 
Zuges liegen in der Richtung von W nach 0 unter anderem bei Dornap-Hahnenfurt, Neandertal, 
Gruiten, Hoferm iihle, W iilfrath, Flanders bach, EI berfeld- Varres beck, Barmen, Schwelm, 
Hagen, Letmathe, Iserlohn, Oberhagen, Oberriidinghausen (Hiinnetal), Attendorn und Greven
briick (Biggetal) (s. Tafel I u. XIII). 

Der Giite nach sind im allgemeinen die Kalke der Gegend von Dornap und Letmathe den Kalken 
aus dem Bezirk von Barmen und Schwelm mit ihrer ± starken Dolomitisierung und der Einlagerung 
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mergeliger Schichten iiberlegen. Zum groBten Teil findet das ge
wonnene Material als Rohstoff fiir industrielle Zwecke Absatz. 

Ungebrannte Kalke verwendet die Eisenindustrie als Zu
schlag (FluBmittel) beim HochofenprozeB und beim Umschmelzen 
des Roheisens in KupolMen. Ge brann te Kalke benutzt man 
bei der Gewinnung von FluBeisen und FluBstahl im Thomas
und Siemens-Martin-Verfahren. In gebranntem Zustande dient 
der Kalk weiter als WeiBkalk, Graukalk, Zementkalk und Roman
kalk, als Loschkalk, Mortel oder als Diingekalk. 

Zusammen mit dem Massenkalk finden sich auch 
groBere Vorkommen von Dolomit [CaMg(C03)2]' 
mit rd. 54 % CaC03 und 46 % MgC03 • 

Er wird vorwiegend bei Gruiten, Schwelm und weiter 
in der Liintenbeck bei Barmen gewonnen. Der hier abgebaute 
Dolomit wird gesintert, gemahlen und, mit Teer gemischt, vor
wiegend zur Herstellung des feuerfesten Futters der Konverter 
fiir das basische Stahlgewinnungsverfahren und fiir Elektrostahl
Men, ferner fiir hydraulischen Mortel und zur Herstellung kiinst
licher Magnesia (MgO) verwendet. 

Ein kleiner Teil des Kalksteins und Dolomits findet un
gebrannt (teils roh, teils gemahlen) als Baustein, Diingemittel, 
Kleinschlag, Betonkies, Gartenkies u. a. Absatz. 

Die Gesamtjahreserzeugung der Kalkwerke des Ruhrbezirkes 
ist nicht bekannt. Als MaBstab der groBartigen Betriebe moge 
die Leistung des groBten Werkes (Rheinisch-WestfiUische Kalk
werke A.-G. Dornap) dienen, das fiir 1936 eine Jahresforderung 

Abb. 673. Gebanderter Kalkspatgang im Massen- von rd. 3 Mill. t Rohkalkstein und Rohdolomit angibt, bei einer 
kalk der Donnerkuhle bei Hoheniimburg. 

Aufn. KUKUK. Belegschaft von rd. 1300 Mann. Der gesamte Gesteinsvorrat 
dieser Gesellschaft wird auf etwa 1 Millrd. t geschatzt. 

1m Verlauf des Massenkalkzuges treten ortlich Lager, Gange und Nester aus 
reinem, weiBem Kalkspat auf, die entweder ftir Zwecke der chemischen Industrie 
oder ftir Gartenbaubedtirfnisse (Gartenkies u. a.) abgebaut werden. 

Abb.674. Miichtiges Kalkspatvorkommen im mitteldevonischen Massenkalk von Beckum bei Balve. 

Unter diesen sind zu nennen die stellenweise sehr machtigen, weiBen, ortlich aber auch buntgebanderten 
Kalkspatgange in der Donnerkuhle bei Hohenlimburg (s. Abb. 673), das ungewohnlich umfangreiche Kalk
spatvorkommen (Gang?) der Gewerkschaft Roth bei Beckum nordlich von Balve (s. Abb.674) und die 
Kalkspatgange des Briloner Massenkalks, die bis zu 10 m und mehr machtig werden. 
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Mar m 0 r . Stark metamorphosierte Kalke mitkristalliner Struktur sind nicht vorhanden. 
Dagegen werden und wurden dichte und schon gezeichnete, polierfahige Kalksteine ort
lich als Marmor verschliffen, und zwar fur Bausteine, Schalttafeln, Tischplatten usw. 

In Betracht kommen hier z. B. der 0 b erdevonische Dorper oder der mitteldevonische Schwelmer 
Kalk und der 0 berdevonische Kramenzelkalkstein von Mecklingha usen im Bergrevier Olpe. 

Wegen seines geringen Widerstandes gegen die Atmospharilien eignet sich der braun- bis fleischrote, 
zuweilen auch griin- bis braunlich gefarbte und prachtig gezeichnete Mecklinghauser Marmor jedoch nur 
flir Innenschmuck. 

Weitere Vorkommen nutzbarer Kalke und 
Marmore stellen die mitteldevonischen Kalke 
(Massenkalke) des nordostlichen Sauerlandes dar. 

Sie werden oder wurden bei Nieder-Alme, Nehden, 
Brilon, Grube Enkhausen bei Meschede, Bred elar , 
Suttrop und Warstein u. a. O. in kleineren und gro/3eren 
Betrieben gebrochen (s. Tafel XIII). Leider kommt dem west
falischen Marmor eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung 
nicht zu, da er die Gewinnung gro/3er und reiner Blocke 
nicht gestattet. 

Eine gewisse Rolle haben fruher die sog. 
Hornsteine bei Belecke (Warstein) gespielt. Es 
handelt sich hier urn 0 berdevonische Kalke, 
die durch jungere kieselsaure Losungen in grau
blau-schwarze, quarzitische Gesteine (mit 94 % 
Si02 und 0,75% CaC03 und rd. 2300 kgJcm2 Druck
festigkeit) umgewandelt sind. 

Die hier lange Jahre von der Provinz Westfalen betriebenen 
Briiche (s. Abb. 675) sind heute bedeutungslos, da die leicht 
gewinnbaren Vorrate fast erschopft sind. 

1m Gegensatz zu der vielseitigen Verwendung 
des in Belgien in groBer Ausdehnung vertretenen 
Kohlenkalks (sog. belgischer Granit) ist das graue, 
gutgebankte Material des auf ein schmales Band 
beschrankten Kohlenkalks des Velberter Sattel
bezirkes zur Zeit nur sehr untergeordnet gefragt. 

Abb. 675. Aufschlull im Hornstein des Steinbrucheg 
von Belecke bei Warstein. Aufn. KUKUK. 

Daher sind die friiher ausgedehnten Betriebe auf dem schon fast abgebauten Kohlenkalkstreifen des 
Velberter Sattels heute auflassig. Auch der bekannte, noch vor einem Jahrzehnt in Betrieb befindliche, gro/3e 
Bruch von Cromford bei Ratingen ist als erschopft eingestellt worden. 

Nur ortliche Bedeutung haben die blaugrauen Plattenkalke und Kieselkalke 
des K ulms. Die infolge ihrer gleichmaBigen Bankung eine leichte Bearbeitung gestattenden 
Gesteine werden teils als Hausbausteine und Werksteine, teils als Packlage gebraucht. 
Wegen der geringen Breitenerstreckung des Kulmbandes sind die Betriebe nicht sehr 
umfangreich. 

Bekannte Briiche befinden sich unter anderem bei Schalk, Ostrich, Allendorf, Oese (s. Tafel XIII), 
im Rohrtale bei Herdringen siidlich von Neheim, bei W eningha usen und bei Miischede im Kr. Arnsberg. 

Bei Cor bach-Mars berg beherbergt der Zechstein gewisse Kalkvorkommen, 
die wegen ihrer Reinheit (rd. 98,5% CaC03 ) teils unmittelbar als Werkstein, teils in 
gebranntem Zustande als Hausputz ("Zechit" ) herangezogen werden. 

Auch gewisse Kalke des oberen Muschelkalks (sog. Trochitenkalke) eignen sich 
zum Kalkbrennen und als Bausteine. Sie sind fruher bei Osnabriick als "Marmor" 
verschliffen worden. 

An vielen Stellen werden auch die Schaumkalkbanke des unteren Muschel
kalks (Wellenkalks) verwendet. 

So wurden bei Osnabrlick und Bielefeld zwei Oolithbanke des unteren Muschelkalks als Bau
steine und zu Wegebauzwecken in erheblichem Umfange gebrochen. 

Von groBer Wichtigkeit ist das Vorkommen von Kalksteinen und Mergeln der 
Lamarcki- und Scaphitenschichten des Turons und des Cenomans im Zuge des 
Teutoburger Waldes sowie des Nordwestrandes. 
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Wegen ihrer Reinheit werden die dortigen Kalke und Mergel (mit einem Gehalt an CaCOa von 70-94%) 
sowohl zur Zementbereitung als auch zur Herstellung von Wasser- oder WeiB- (Fett-) Kalk ausgiebig 
herangezogen. 

GroBere Betriebe liegen unter anderem bei Lengerich, Iburg, Halle, Altenbeken und weiter 
im NW bei Rheine, Wessum, Bevergern, Stadtlohn und Wettringen. Die zwischengelagerten weichen 
Mergel dienen vielfach zum Kalken der Acker. 

6rtlich finden auch die Planerkalke der Hochflache von Paderborn Ver
wendung. 

Beispielsweise werden bei Biiren die Planer des Cenomans und bei Geseke die oberturonen Schlonbachi
Schichten fiir die Zwecke der Zementindustrie abgebaut.-

Weitere wichtige Vorkommen stellen die flachgelagerten Kalksteine und Mergel 
des Obersenons der unteren Mukronatenstufe der Beckumer Berge dar. Hier geht 
bei Beckum, Neubeckum und Ennigerloh ein reger Steinbruchsbetrieb urn. Sein 
Material bildet die Grundlage fiir eine bedeutende Zementindustrie. 

Der CaCOa-Gehalt des Rohstoffes betragt im Durchschnitt rd. 76%; der Rest besteht aus AlzOa' SiOz 
und FeZ0 3. Fiir die wirtschaftliche Bedeutung des Bezirkes spricht, daB hier im Jahre 1913 nicht weniger 
als 12 Kalkwerke, 8 Portlandzementfabriken und 7 mit Kalkbrennereien verbundene Portlandzementwerke 
bestanden. 

Die Gesamtjahresleistung der mtinsterlandischen Zementwerke belief sich im Jahre 1913 auf rd. 427000 t 
Zement. 1935 war die Produktion schon auf rd. 740000 t gestiegen. 

Haupterzeugnisse der dortigen Zement- bzw. Kalkindustrie sind: Portlandzement, ein kiinstliches, 
inniges Gemenge von kohlensaurem Kalk und Ton mit rd. 75% CaC03 und rd. 17% AlZ03' SiOz und FeZ0 3, 
das bis zur Sinterung (1200-1400°) gebrannt und mehlfein gemahlen wird; WeiBkalk oder Fettkalk, 
ein bis unterhalb der Sintel'grenze gebrannter, reiner Kalkstein; Wasser kalk, ein bis unterhalb der Sinter
grenze gebrannter, toniger Kalkstein; Romankalk, ein bis unterhalb der Sintergrenze gebrannter, kiesel
saurereicher Kalkstein sowie Diingekalk, gemahlener oder gebrannter Kalkstein. 

2. Granwacke, Sandstein nnd Qnarzit. 
Ais ein sehr wertvoller Baustoff ist die Grauwacke des Bergischen und des Sauer

landes anzusehen, die hier in den verschiedensten Stufen des Devons, vornehmlich 
in den Miihlenberg-Schichten, vertreten ist. Mit einer Druckfestigkeit von 2500 bis 
4000 kgjcm2 steht das sehr widerstandsfahige Gestein mit an erster Stelle nach den 
sog. Hartgesteinen. 

Das rheinisch-westfalische Grauwackengebiet (s. Tafel XIII) umfaBt etwa 70-80 Betriebe mit rd. 
150 Briichen. Seine Hauptgewinnungsstatten liegen unter anderem im Lenne-, Nette- und Rahmedetal bei 
Altena, bei Gummersbach, im Aggertal, bei Lindlar, Engelskirchen und im Wiehltal. Hier wurden 1935 
rd. 1500 Arbeiter beschaftigt, die etwa 2,5 Mill. t Pflaster und Kleinpflaster, Bord- und Werksteine, Packlage, 
Kleinschlag und Splitt erzeugten. Praktisch sind die Vorrate dieses wertvollen Bausteines unerschopflich. 

Eine groBe Rolle spielen auch die Sandsteine, und zwar insbesondere die des 
Karbons. Wegen ihrer meist geringen Harte sind die Sandsteine des Flozleeren 
im allgemeinen nur von geringer Brauchbarkeit. Lediglich in der untersten Zone des 
Flozleeren ist Harte und Verwitterungsbestandigkeit der Sandsteine und Quarzite so 
groB, daB an einzelnen Stellen, so z. B. bei Hagen, Briiche zur Gewinnung von Pflaster
steinen, Bordsteinen, Schottermaterial usw. betrieben werden oder wurden. 

Besseres Materialliefert das flozfiihrende Karbon. 1m siidlichsten Teil des Ruhr
bezirkes tritt "Ruhrsandstein" oder "Kohlensandstein" an vielen Stellen zutage. Wegen 
ihrer Wetterfestigkeit sind die machtigeren, mittelkornigen Banke, besonders die kiesel
saurereichen (mit einem Si02-Gehalt zwischen 85 und 95%), sowie die ortlich konglo
meratisch ausgebildeten und stellenweise sehr druckfesten Sandsteine stark begehrt. 

Die Sandsteine verteilen sich auf die verschiedenstcn Zonen des fliizfiihrenden Karbons. Es werden 
bevorzugt die Magerkohlenschichten. Bekannte Sandsteinhorizonte finden sich unter anderem im 
Hangenden des Fliizes Prasident, unterhalb des FlOzes Sonnenschein, tiber Floz PlaBhofsbank, 
unter FlOz Finefrau, unter Fliiz Mausegatt, unter Floz Sarnsbank, unter FlOz Wasserbank und tiber 
und unter FlOz N eufliiz sowie in der Zone der liegendsten Werksandsteinbank. Sind die Eigenschaften 
der Sandsteinbanke in der Horizontalen meist einigermaBen gleichbleibend, so zeigen sie in der Vertikalen 
nicht unerhebliche petrographische Unterschiede voneinander. 

Dem Ausgehenden des flozfiihrenden Karbons entsprechend, liegen die Hauptbriiche 
nordlich und siidlich der Ruhr in der Richtung von 0 nach W, unter anderem bei 
Westhofen, Dortmund, Herdecke, Stockum, Witten, Bommern, Sprock-
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hovel, Hattingen, Dahlhausen, Bochum, Kupferdreh, Essen, Altendorf 
und Miilheim (s. Tafel XIII). 

Das im frischen Zustande hellgrau bis blaugrau aussehende Gestein nimmt infolge seines Gehaltes an 
Eisenkarbonaten bei der Verwitterung, die meist der Querkliiftung folgt, vielfach eine gelbbraune Farbung 

Abb.676. Gewinnung groBer Blocke aus der licgendsten Wcrksandsteinbank der Magerkohlenschichten. 
Steinbruch in der Rettelsmuhle bei Herdecke. 

und bisweilen durch Auftreten konzentrischer Eisenausscheidungen ein schones, ringformig gebandertes Aus
sehen an (s. Abb. 62). 

Je nach seiner Zusammensetzung und seiner stratigraphischen Lage ist die Druckfestigkeit des Sand
steins sehr verschieden. Sie bewegt sich etwa zwischen 1000 und 3500 kg/cm2• Sein spezifisches Gewicht 
betragt etwa 2,6. Auch hinsichtlich der ge-
ringen Wasseraufnahmefahigkeit, guten Frost
bestandigkeit, der stets vorhandenen Griffig
keit und groBen Zahigkeit entspricht der Sand
stein den Bedingungen eines guten Bausteins. 

Beweis fiir die Wetterbestandigkeit der 
konglomeratischen Sandsteine liefern die vor
wiegcnd aus diesem Material erbauten und gut 
erhaltenen, alten Ritterburgen, Kirchen, Klo
ster, Patrizierhauser und Herrensitze des Ruhr
bezirkes. Auch das Herausragen ausgepragter 
Hohenriicken, auf denen die Gebaude vielfach 
errichtet sind, spricht fur die Widerstands
fahigkeit der sie aufbauenden Gesteine. 

Das in der Nachkriegszeit sehr vernach
lassigte Material findet heute wieder eine 
wachsende Verwendung (s. Abb. 676), und Abb.677. Piesbergsandstein mit Gletscherschrammen. 
zwar in erster Linie zu Pflaster- und Funda- GeoJogisches Institut Munster. 

mentsteinen, zu saurefesten Bottichen und 
Trogen, als Bausteine fiir Wasserbauten, als feuerfestes Gestein, zu Bordsteinen, als Packlage und als Klein
schlag u. a. Fiir architektonische Zwecke kommen nur die feinkornigen, kluftfreien Sandsteinc in Betracht, 
die fiir manche schonen Gebaude verwandt worden sind, wie fur den Justizpalast in Kassel und die 
Post in Elberfeld. Zur Zeit stehen weit iiber 60 Steinbriiche mit rd. 1300 Arbeitern wieder in Betrieb. 

Wirtschaftliche Bedeutung haben auch die Betriebe auf dem karbonischen Sandstein
vorkommen des Piesberges bei Osnabriick in den Gemeinden Pye, Lechtingen und 
Haste, die zahlreichen Einzelbriiche des Ibbenbiirener Schafberges bei Bockrade, 
Pusselburen und am Dickenberge sowie die Briiche bei Bevergern. 

Kukuk, Geologie. 37 
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Das am Pies berge fast durchweg quarzitisch aus
gebildete und sehr gleichmaBig gekornte Gesteinsmaterial 
ist von besonders guter Beschaffenheit. Seine geringe 
Verwitterbarkeit und groBe Harte wird unter anderem 
durch die auch heute noch vorhandenen, eiszeitlichen 
Gletscherschrammen auf der Oberflache des anstehenden 
Sandsteines bewiesen, von denen Abb. 677 eine Vorstel
lung gibt. Die durchschnittliche Druckfestigkeit des sehr 
gleichmaBigen Gesteins schwankt zwischen 1900 und 
2300 kg/cm2• 

Wegen seiner wertvollen Eigenschaften wird das in einer Reihe 
iibereinanderliegender Terrassen (s. Abb. 678) gewonnene Material 
zu den verschiedensten Zwecken, wie Werksteinen, Bordsteinen und 
Pflastersteinen, aber auch fiir Hafenbauten, Kirchen und monu· 
mentale Gebaude (Rathaus und Dom in Osnabriick, Museum in 
Bremen), sowie als Gleisschotter, als Splitt und Edelsplitt aller 
Art verwendet. Die Erzeugung verkaufsfahigen Materials am Pies
berg betrug im Jahre 1936 weit iiber 600000 t bei rd. 1000 Mann 
Belegschaft. 

Ahnlichen Zwecken dienen auch die Sandsteine von 
Ib ben buren, die allerdings hinsichtlich ihrer Druck
festigkeit mit etwa 1000-1500 kg/cm2 hinter der des 
Piesberger Sand steins zuruckstehen. 

Auch die Trias beherbergt brauchbare Sandsteine. 
In Wrexen und Scherfede (bei Warburg an der 
Diemel) sowie am SoIling sind im Mittleren Buntsand
stein 50-60 m machtige Sandsteinbanke (Wesersand
steine) entwickelt, die das Material zu feinkornigen, 
gelblichweiBen bis hellgrauen (Wrexen), seltener rot
braunen (SoIling) Werksteinen und fur FuBbodenbelag 
abgeben. 

Bei Miinder (im Solling) hat man kieselige, porase, braunrote 
bis kirschrote Gesteine des mittleren Buntsandsteins zu Miihlsteinen 
und Bausteinen verwendet, so z. B. fiir den Bau der Abtei Corvey . 

An anderen Orten des SoIlings werden plattige Sandsteine fiir 
Dach- und Hausbedeckungen (sog. SoIlingplatten) gebrochen. Weitere 
Betriebe auf Sandsteine des Buntsandsteins liegen bei Hameln 
und Carlshafen a. d. Weser. 

Wertvolles Material liefern auch die Quarzitvorkommen. Ge
baut werden Quarzitbanke des oberen Keupers bei Aerzen, rot
geflammte Keupersandsteine bei Vlotho, Triassandsteine bei 
Hameln und Schatmar und ferner Jurasandsteine bei Oster
ka ppeln und Wehrendorf. 

GroBstiickig brechende, grobkornige, braune Sand
steine der jurassischen Makrocephalenschichten (Obe
rer Dogger), sog. "Portasandsteine", gewann man am 
J ako bs berge a. d. Porta sowie bei N ettelstedt (Kreis 
Lubbecke) in ausgedehnten, unterirdischen Bruchen. 

Das verhaltnismaBig wetterbestandige, wertvolle Gestein eignet 
sich besonders fiir monumentale Gebaude, wie der Dom zu Minden 
und das Denkmal des Wittekindberges zeigen. 

Reich an Sandsteinen ist der Teuto burger Wald, 
wo als Werksandstein an zahlreichen Stellen in be
deutenden Betrieben der der unteren Kreide ange
horige sog. "Teutoburger Waldsandstein" gebrochen wird. 

Unter diesen Begriff fallen sowohl die eisenschiissigen Gaultsandsteine als auch die ahnlich aussehenden 
Neokomsandsteine (dickbankig abgelagerte, weiBgelbe Sandsteine und die Hilssandsteine). Die wichtigsten 
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Betriebe liegen unter anderem bei Bielefeld, Detmold und Neuenheerse, Volmerstod, Chling. 
hausen und Tecklenburg. 

Das Gestein findet seine Hauptverwendung zu Grabsteinen, Treppenstufen, Steintrogen und als Bau· 
stein (vgl. die Bauten des Schlosses zu Detmold und den Unterbau des Hermannsdenkmals). 

In den bekannten Extern
steinen tritt es als beherrschendes 
Naturdenkmal in Erscheinung 
(s. Abb. 679). 

Genannt seien auch die 
weiBgelben Sandsteine der 
Trias von N euenheerse. 
Sie dienen unter anderem zur 
Auskleidung von Glasofen. 

Ebenso vielseitig ist die 
Verwendung des feinkorni
gen, kieseligen, weiBen bis 
rotlichen Sandsteins des 
unteren Neokoms. 

Das Gestein wird bei Bent
heim, Gildehaus (s. Abb. 680) 
und besonders in Horstel (bei 
Rheine) in einer Reihe von Bruchen 
gewonnen. Ein weiteres Vorkommen Abb.679. Die Extcrnstcine bei Horn im Tentobnrger Wald vor der Freilegnng. 
ist das von Brochterbeck (bei Xach kiinflichcr Photographic. 

Ibbenburen). Hier wird ein fein-
karniger, weiBer Sandstein gebrochen, der weit uber Deutschland hinaus als Baustein bekannt geworden 
ist (Rathaus und kgl. Palais in Amsterdam). Seine Wetterbestandigkeit maeht ihn zu einem besonders 
wertvollen Bau- und Bildstein (vgl. SchloB zu Bentheim und das Denkmal des "Herrgott von Bentheim"). 

Bemerkenswerterweise ist der in der Grafschaft Bentheim gebaute Sandstein ein vom VerfUgungsrecht 
des Grundeigentumers ausgeschlossenes "re-
gales" Mineral. 

Reich an wertvollen Sandstein
banken ist ferner die Wealdenfor
mation. Das hier auftretende, teils 
kieselige, teils kalkige Gestein wird 
in groBen Briichen, unter anderem 
in den Biicke bergen, im Deister, 
am Siintel und im Osterwalde 
ausgebeutet (vgl. Tafel XIII). 

Ein besonders vortreffliches Material bietet 
der bei Obernkirchen (Grafschaft Schaum
burg) gcbrochene, kieselige, hellgraue bis gelb
weiBe Quarzsandstein (Obernkirchener 
Sandstein) von feinem und festem Korn, der 
fur Grabdenkmaler und Bausteine (KaIner 
Domturme, Ulmer Munster, Bremer Rathaus) 

Abb.680. Naeh S einlaIIende Sandsteinbiinke der ulltcren Kreide 
(Hauterivien) im GiJdchiiuser Rtieken. Auln. KUKUK. 

gern verwandt wird. Ebenso vielseitig wurde der bekannte Deistersandstein benutzt, so z. B. fur den 
KaIner Dom, Kirchen in Buckeburg, Siegessaule in Berlin u. a. 

Wertvolle Sandsteine beherbergt auch die obere Kreide. Genannt sei hier der 
mergelige, glaukonitreiche, griine Kalksandstein, der sog. Griinstein des mittleren Turons. 

Es handelt sich urn den bekannten Griinsand, einen glaukonitischen Kalksandstein 
mit phosphorsaurehaltigem Bindemittel der "Scaphitenschichten" bei Soest (West
biiderich, Werl und Am pen), den sog. "Soester (Werler) Griinsand" (s. Tafel XIII). 

Der fruher sehr ausgiebig, heute nur in vereinzelten Steinbruchen (s. Abb. 681) gewonnene, an sich sehr 
ausdrucksvolle Soester Grunsand ist der Verwitterung stark ausgesetzt, wie die starken Zerstorungen der 
feinen Filigranarbeiten an den schonen Soester Kirchen beweisen. Die Druckfestigkeit des Ampener Gesteins 
ist nicht sehr hoch. Sie wird mit 800-1000 kg/cm2 angegeben. 

Wertvoll ist auch der Griinwerksandstein (griiner Kalksandstein) der Lamarcki
schichten bzw. des Cenomans des ostlichen Haarstranges bei Altenriithen und Riithen 
(Bezirk Brilon). 

37* 
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1m Gegensatz zum Soester Griinsand zeichnet sich der ebenfalls schOnfarbige Riithener Sandstein durch 
seine verhaltnismaBig hohe Wetterbestandigkeit aus. 

Ahnlicher Art sind die bei Anrochte siidlich Lippstadt, Belecke, Geseke und 
Erwitte gebrochenen, fiiJschlich als "Dolomit" bezeichneten Kalksandsteine. 

Abb. 681. Flach gelagerte Schichten des Soester Grtinsandes 
mit eincr 2 m machtigen Werksandsteinbank am Liegenden. 

Ampen bei Soest. Aufn. KUKUK. 

Die obersenonen Schichten des Riickens 
von Altenberge-Nienberge und besonders 
des Gebietes der B au m b erg e sind reich an 
Sandsteinen (sog. Baumberger Sandstein) 
von gelblicher Farbe und feinem Korn mit 
kalkigem Bindemittel, die wegen ihrer leichten 
Bearbeitbarkeit friiher zu den beliebtesten 
Bausteinen Norddeutschlands zahlten. 

Sie wurden und werden bei Scha pdetten, Ha vix· 
beck und Nottuln gebaut. Die dortigen Kalksand· 
steine enthalten 57-70% CaCOa, 26-37% Si02 und 
1,7-2,4% Al20 a• Ihre gute Ausdrucksfahigkeit und 
schone Nachfarbung machten sie schon im Mittelalter 
zum gesuchtesten Material des Miinsterlandes fUr aIle 
Arten von Bauten. Leider wird das Gestein durch die 
Einwirkung der S02 der Luft leicht zersetzt, so daB es 
heute in weit geringerem MaBe, und zwar vorwiegend 
zu Innenbauten, Verwendung findet. 

Nicht zu vergessen sind schlieBlich die zu 
Sandstein- bzw. Quarzitbanken verkitteten 
untersenonen Sande vom Stimm berge 
bei Haltern (s. Abb.682), von Lembeck, 

Bork und Netteberge. Durch ihre geringe Harte sind sie allerdings nur gelegentlich 
verwendungsfahig, wie als Packlage u. a. 

Sandsteine und Quarzite des Juras werden am Gehn bei Bramsche gebaut. 

Abb. 682. Unvollkommen verfestigte Sandsteinbiinke in 
den Halterner Sanden am Stimmberg bei Rccklinghausen. 

Aufn. KUKUK. 

Hier werden griinweiBe Quarzite (Heersumer Schich· 
ten) und Sandsteine (unterer Kimmeridge) zu Pflaster· 
steinen und Splitt verarbeitet. 

3. Dachschiefer und Tone. 
Von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung 

sind die durch Gebirgsdruck ausgezeichnet ge
schieferten Dach- und Plattenschiefer
lager der mittel- und 0 berdevonischen 
Schichten des oberen Ruhrtals (s. Tafel XIII). 
Die vorwiegend in zwei Ziigen, dem siidlichen 
Frede burg-Willinger und dem nordlichen 
Nuttlar-Antfelder Bezirk auftretenden, 
meist stark gefalteten, 5-30 m machtigen 
Lager werden auf den Schiefergruben zu Frede
burg, Raumland, Heiminghausen, Nordenau 
und Willingen bzw. auf den Gruben in Nuttlar 
und Antfeld in unterirdischen Betrieben 
schwunghaft ausgebeutet. 

Das blaugraue, geschieferte Gestein (der sog. 
"schwarze Marmor" des Sauerlandes) liefert ein aus· 

gezeichnetes, diinnplattiges Material, das sehr wetterfest und frostbestandig ist. Es wird dabei zu den ver· 
schiedensten Zwecken, insbesondere zu Dachschiefern (Schuppen), Wandtafeln, Schalttafeln, FuBleisten, 
Billardtischen, Grabsteinen, Hausverkleidungen, Fensterbanken u. a. verwendet. Eine Analyse des Dach. 
schiefers aus dem Kaiser Wilhelm· Stollen bei Ostwig ergibt: Si02 = 51,5%, Al20 a = 18,02%, Fe = 5,15%, 
CaO = 5,8%, MgO = 4,38%, H 20 = 2,82%. 

Der schon den Romern nicht unbekannte Bergbau wird seit dem Jahre 1600 ± regelmaBig betrieben. 
Die Gesamterzeugung und der Geldwert der Dachschiefer und Schieferplatten Westfalens belief sich nach 
PLUMPE (1917) im Jahre 1912 auf rd. 80000 m2 Dachschiefer und rd. 30000 m2 Schieferplatten im Gesamt· 
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werte von rd. 690000 Mk. 1m Jahre 1935 erzeugte einer der groBten Betriebe, die Schieferbau A.G. Nuttlar 
bei Nuttlar, rd. 3000 t an Dachschiefern, rd. 1000 t an Schieferplatten fiir die Elektroindustrie und rd. 
1500 t an Tafelschiefern u. a. 

Ais ein sehr wichtiges Gestein haben fruher die Alaunschiefer des Kulms gegolten. 
Diese feinschichtigen, durch organische Reste dunkelgefarbten Schiefer (mit Posidonomya 
becheri), die einen hohen Gehalt an Eisenkies (FeS2) und Bitumen ahnlichen Bestandteilen 
besitzen, sind vielorts auf Alaun verarbeitet worden. 

Man wad den Schiefer zunachst fiir 1-2 Jahre auf Halde, um ihn verwittern (oxydieren) zu lassen. 
Hierbei entstand Eisenvitriol (FeS04 ) und freie Schwefelsaure (H2S04 ), wodurch der Ton zersetzt wurde, 
wahrend sich die Tonerde in Aluminiumsulfat umwandelte. Dieses wurde ausgelaugt und unter Zusatz von 
Kaliumsulfat eingedampft. Hierbei kristallisierte Alaun = KAl(S04)2 + H20 aus. 

Zahlreiche, noch heute sichtbare, rostrote Halden sowie Schiirfe am Ausgehenden des Kulmschieferbandes 
legen Zeugnis fiir den ausgedehnten alten Bergbau abo Heute wird Alaun nicht mehr gewonnen. 

Wirtschaftliche Verwendung finden auch die dunklen Lydite (Kulmkieselschiefer), 
die man an sehr verschiedenen Stellen des Kulmbandes fur Zwecke des Kleinschlags 
und Kleinpflasters bricht (s. Abb. 36). 

Ais hochwertiger Stoff muB ferner der feuerfeste Ton aus den Flozen Erda und 
Hagen der Flammkohlenschichten bezeichnet werden (s. Abb. 256). 

Leider ist die Machtigkeit dieser in den beiden Flozen eingelagerten Bergemittel so gering, daB eine wirt
schaftliche Verwendung trotz vieler Versuche nicht gegeben zu sein scheint. 

Gleichfalls technisch wichtige Gesteine sind die ± reinen Tone. 
Zur Herstellung von Topferwaren kommen die Tone der unteren Kreide bei Stadtlohn und Gronau 

in Betracht. Auf ihnen baute sich die friiher bliihende Stadtlohner und Gronauer Topferindustrie auf. 

Gewisse Wealdentonschiefer sind ortlich, Z. B. bei Salzbergen-Rheine, wegen 
ihres hohen Gehaltes an Bitumen zur Paraffindestillation zeitweise gewonnen worden. 

Wirtschaftliche Bedeutung kommt auch den mitteloligozanen Tona blagerungen 
im NW bzw. W zu. Sie werden bei Schermbeck (Schermbecker Ton- und Falzziegel
werke A.-G.), Rhedebrugge und Mulheim-Speldorf als wertvolles Material fur 
Dachpfannen, Ziegel, Tonrohren und andere Tonwaren abgebaut. 

4. Mergel. 
Eine vielseitige Verwendung besitzt der Mergel der verschiedensten Formationen. 

Wegen seines Kalk- und Kaligehaltes hat er vor der Einfiihrung der Kalidungung viel£ach 
als Dungemittel gedient. 

Noch heute verwendet man glaukonitische Mergel der Tertiarmulde von Biinde zum Diingen der 
Acker, wahrend deren Kalkbanke als Bausteine oder auch zum Kalkbrennen benutzt werden. 

Auch die Mergel des Keupers dienen stellenweise zu Diingezwecken. 
Gewisse Mergel des unteren MaIms (Kimmeridge-Stufe) an der Porta finden samt den eingelagerten 

Kalkbanken in der Zementfabrikation Verwertung. 

5. ZiegelmateriaI. 
Der groBen baulichen Entwicklung im westfalischen Raume entsprechend, ist im 

Lande auch eine starke Ziegelsteinindustrie entstanden. Den wichtigsten Rohstoff zur 
Herstellung der Ziegelsteine fur den Bedarf der groBen Stadte liefern die tonigen 
Gesteine fast aller Formationen des westfalischen Raumes. In Betracht kommen in 
erster Linie die diluvialen, kalkarmen und tonreichen LoBlehme (nebst dem Lehm 
der FluBterrassen und der Talauen), sodann die Schiefer des Karbons und des Juras 
im nordwestfalischen Berglande, die Tone der unteren Kreide an der hollandischen 
Grenze bei Ochtrup, Gronau, Aistatte und Stadtlohn sowie die des Septarientons. Auch 
der diluviale Geschie be merge I wird im Munsterlande (so bei Haltern, Vreden, Munster, 
Emsdetten) zur Ziegeldarstellung herangezogen. Bei Dorentrup (Lippe) werden glau
konitische miozane Tone fur diese Zwecke verwendet, desgleichen bei Bocholt. 

Das in unerschopflichen Mengen vorhandene Material wird in zahllosen, iiber das ganze Revier ver
streuten Ziegeleien in groBen und kleinen Betrieben gewonnen. ZahlenmaBige Unterlagen waren nicht zu 
erlangen. 
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GroBe Bedeutung besitzen weiter die ausgedehnten Ablagerungen der Schiefertone 
und Tonschiefer des mittleren und oberen Flozleeren (Zone der Ziegelschiefer), 
sowie die lehmig zersetzten Schiefer anderer Formationen, die an zahlreichen Stellen zur 
Herstellung von Ziegelsteinen ausgewonnen werden (s. Tafel XIII). 

Ein wertvolles Material ist auch der ungeschieferte Schieferton der verschiedenen 
Stufen des flozfiihrenden Karbons, der im Gegensatz zum Lehm, Ton und Mergel 
der iiblichen Ziegeleien nur im gemahlenen und angefeuchteten Zustande plastisch ist. 

Auf diesem Umstand beruht die Herstellung von Mauersteinen, die sog. "Trockenpressung". Sie 
besteht darin, daB der im Kollergang zu Pulver vermahlene und in Formkasten gefullte Schieferton mit 6 % 
Feuchtigkeitsgehalt unter Druck gepreBt wird. Die so erzeugten Rohlinge bedurfen keines Trocknungsprozesses 
mehr, sondern konnen von der Presse aus sofort im Ringofen gebrannt werden. 

Auf den Zechenziegeleien wurden im Jahre 1936 rd. 49 Mill. Stuck Grubenschiefersteine erzeugt, 
die harter und widerstandsfahiger sind als die aus Lehm hergestellten Steine. Insgesamt erzeugten die 
Zechen auf ihren Ziegeleien rd. 166 Mill. Steine. 

Vielfach werden auch die zutage tretenden, tonig verwitternden Mergel der oberen 
Kreide, so wie am Kassenberg bei Miilheim, bei Dortmund, Liinen, Dorsten, Bottrop 
u. a. O. verarbeitet. 

Auch dieses Material gibt gute Steine, jedoch haben sie weniger schone Farben. Hier muB dafUr gesorgt 
werden, daB die stark kalkhaltigen Gesteinszonen ausgehalten werden. 

6. Kies und Sand. 
Die Vorrate an diesen Stoffen sind in Westfalen nicht iibergroB. In Betracht kommen 

zunachst die machtigen Kieslager der Rhein-, Lippe-, Ruhr- und Weserterrassen. 
Sie eignen sich Wegen des Fehlens lehmiger Bestandteile besonders als Betonkies, Garten
kies sowie als Versatzmaterial fiir die Gruben. 

Gutes Material findet sich unter anderem in der Hauptterrasse bei Dumpten und Frintrop. Weser
kiese werden bei Hausberge, Lippekiese bei Haltern gebaggcrt. GroBe Kieslager finden sich ferner bei 
Vel the i m (zwischen Rinteln und Vlotho). 

Die gleiche Bedeutung haben die weit verbreiteten Sande der Haupt- und Nieder
terrasse sowie der Taler. 

Sie werden an vielen Stellen als Ba usandc (Mauersand oder Mortelsand) oder zur Herstellung von 
GuBformen in der Eisen- und Stahlindustrie verwendet. Es handelt sich in ihnen urn Sande mit feinem und 
gleichmaBigem Korn, die sich scharf anfUhlen und nach der Verarbeitung gasdurchlassig sind. 

Zu nennen sind weiter die tonig-mergeligen, schwach glaukonitischen Sande des 
Untersenons, die fiir technische Zwecke an einigen Stellen in machtigen Tagebaubetrieben 
schwunghaft abgebaut werden. 

Man gewinnt sic bei Osterfeld (fUr EisennaB· und TrockenguB), bei Bottrop (fUr StahlnaB· und Metall
trockenguB) sowie am Annaberg bei Haltern. 

Als Formsande finden auch die in groBen Gruben ostlich von Ratingen gewonnenen 
oberoligozanen Sande Verwendung (Abb.563). 

Mortelsande werden in zahlreichen Aufschliissen der Miinsterlandischen Endmorane 
gewonnen. 

Wichtige Sandgruben liegen bei Munster, Hiltrup und Emsdetten, in den sandigen Kiesrucken 
bei Waltrop, bei Recklinghausen und Billerbeck sowie in der Endmorane bei Witten.Langendreer 
(Abb.577). 

Bei Bork, Schermbeck und Freudenberg werden untersenone Sande als 
M a uersande gegraben. 

Dort, wo Lehmboden selten sind, werden Sande schwunghaft auf kiinstliche Weise 
(Mischung, Pressung und Erhiirtung unter Dampfdruck) zu Kalksandsteinziegeln 
verar bei tet. 

Hauptgewinnungsstatten sind die Talsande bei Schuttorf, Rheine und Dorsten, ferner die Sande 
<ler Heide bei Brackwede und schlieBlich die Sande der Endmorane bei Sendenhorst und Munster. 

Wertvoll sind auch die eisenarmen Sande der Quadratenschichten des Senons bei 
Diilmen (Glassande von Bork und Sythen) sowie die groberen Sande von Otten
stein (bei Stadtlohn). 
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Ein ausgezeichnetes Rohmaterial fur die Erzeugung guter Glassorten geben die 
reinen, miozanen Sande bei Dorentrup abo 

Zu Staubfeinheit gemahlen, wird das Gut auch als Glasurmasse in Porzellan· und Emaillierwerken ver· 
wendet. Eine Analyse der Sande ergibt 99,85 Si02, 0,054 A120 3, 0,007 F 20 3 und 0,002 CaC03• 

Das Vorkommen hat volkswirtschaftliche Bedeutung, da nur eigene Rohstoffe verwandt werden, wahrend 
seine hochwertigen Erzeugnisse zum groBten Teile auf dem Weltmarkte Absatz finden. 

7. Farberde. 
Farberdevorkommen sind von verschiedenen Stellen bekannt. 
Ockererde (rote, braune und gelbe Eisenfarberde) wird unter anderem ausgebeutet bei Lipping. 

hausen (im Rhat), am Huggel (im Perm) und in Osterkappeln bei Meggen. Gelbbrauner Eisenocker und 
mulmiges Manganerz werden als Farberde im Scharfenberger Walde bei Brilon gewonnen. 

8. Eruptivgesteine. 
Das Rheinische Schiefergebirge ist auch nicht arm an technisch verwendbaren Eruptiv

gesteinen (s. Tafel I). Fur den nordlichen, hier in Frage stehenden Teil kommen unter 
anderem in Betracht die Vorkommen von Basalt (Saley bei Plettenberg und Hervel 
am Ebbegebirge), von Dia basen (nordliches und ostliches Sauerland) mit einer Druck
festigkeit von 2000-2600 kg/cm2, von Quarzkeratophyren (unteres Lennegebiet) 
und von Quarzporphyren (BruchhauserSteine, s. Abb. 31 u. :32). Sie werden, nebst 
ihren Tuffen, an vielen Stellen fur die verschiedensten Zwecke gewonnen. 

9. Versatzgut. 
Von groBter wirtschaftlicher Bedeutung fur den Betrieb des Bergbaues ist die Ver

sorgung der Zechen mit Be r g eve r sat z. Hierfur stehen ne ben anderen Gewinnungs
statten in der Hauptsache die Sandvorkommen in der Haard, in der Hohen Mark 
und in den Borkenbergen zur Verfugung (s. Abb. 515). Bezuglich der geologischen 
Verhaltnisse dieses vorwiegend den "Halterner Sanden" angehorigen lockeren und 
sandigen Materials sei auf Abschnitt XIII verwiesen. 

Das fUr den Kohlenabbau erforderliche Versatzgut fUr Hand· und Blasversatz wird bei Annahme 
einer SteinkohlenfOrderung in Hohe von 120 Mill. t mengenmaBig auf rd. 90 Mill. tjJahr veranschlagt. Neben 
den zu rd. 72 Mill. t dem laufenden Betriebe zu entnehmenden Bergen und dem zu rd. 12 Mill. taus den 
Haldenvorraten zu gewinnenden Gute muB die etwa 6 Mill. t betragende, noch fehlende Menge von auswarts 
beschafft werden. Berucksichtigt man, daB der Inhalt der auf den Zechen noch vorhandenen Bergehalden 
heute nur mehr bescbrankt ist, und daB sich der Bedarf an Versatzmaterial mit der zu erwartenden, weiteren 
Steigerung der Kohlenforderung gleichfalls entwickeln wird, spielt die Frage nach den als Zusatz in Betracht 
kommenden Fremdbergen eine nicht unerhebliche Rolle. 

Wenn auch eine genaue Erfassung der hier anstehenden Mengen kaum moglich ist, so laBt sich doch 
ein angenahert richtiges Bild der vorhandenen Vorrate gewinnen, und zwar geht dieses aus einer Berechnung 
von BAX (1933) hervor. Danach enthalt die Hohe Mark bei rd. 30 km2 verwertbarer Sandflache und 12 m 
abbauwiirdiger Sandmachtigkeit etwa 960 Mill. t Sand. Die Borkenberge werden bei einem Flacheninhalt 
von rd. 15 km2 und rd. 20 m Sandmachtigkeit auf einen nutzbaren Inhalt von rd. 480 Mill. t geschatzt, und 
schlieBlich birgt die Haard bei einem Flachenraum von 25 km2 und rd. 20 m Abbaumachtigkeit rd. 800 Mill. t 
Sand. Insgesamt stehen hier also noch mindestens rd. 2250 Mill. t Sand an. Demnach konnte die fiir den 
Ruhrbezirk benotigte Menge selbst bei einer erforderlich werdenden Steigerung des Haldenbedarfs von 5 
auf 10 Mill. t allein aus den Ablagerungen der Haard fiir rd. 80 Jahre gedeckt werden. 

B. Sol- und Schwefelquellen. 
Auch die Solq ueHen des Bezirkes, und zwar sowohl die natiirlichen als die kunst

lich erschlossenen, sollen hier behandelt werden, zumal sie zu den vom Verfugungsrecht 
des Grundeigentumers ausgeschlossenen Mineralien gehoren, also "bergfrei" sind, d. h. 
soweit sie einen Chlornatriumgehalt von mindestens 5 % haben. Sie treten sowohl im 
Deckge birge als auch im Steinkohlenge birge und seinen liegenden Forma
tionen auf. 

Sie haben zum Teil schon seit langen Zeiten (vielleicht sogar schon seit prahistorischer Zeit) zur Her
stellung des Kochsalzes gedient, oder sind in spateren Zeiten zu Badezwecken verwendet worden. Jedenfalls 
gehort die kunstliche Gewinnung von Salz zu den altesten Industriezweigen Westfalens. 
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1. Solen des Deckgebirges. 
Die Schichten des Diluviums und des Senons sind anscheinend frei von Sole. Nach 

einer gelegentlichen Mitteilung solI allerdings einmal bei einer Brunnenbohrung im Senon 
im Felde der Zeche Westerholt eine Solquelle angetroffen worden sein. Fiir das Miinster
sche Becken bildet, wie schon erwahnt, der Emschermergel die hangende Begrenzung 
der Sole fiihrenden Gebirgsschichten des Turons und Cenomans. Solquellen wird man 
daher kiinstlich vorwiegend dort erschlieBen konnen, wo die Decke des grauen Mergels 
den freien Austritt der Sole verhindert. Stellenweise finden sich Solen auch im Aus
gehenden des weiBen Mergels. 

Zu den auBerhalb des eigentlichen Steinkohlenbezirkes liegenden Solquellen gehoren 
die Vorkom~en des Nordwestrandes des Miinsterschen Beckens: Rothenberge (zwischen 
Ochtrup und Wettringen), Saline Gottesgabe bei Rheine (beide im Gault entspringend) 
und die friihere Saline Her man n s hall i m Sa lz esc h nordlich von Bevergern sowie die 
des Ostrandes: Broch ter beck (nordwestlich von Lengerich), Rothenfelde, Laer, 
Aschendorf, Dissen (am Teutoburger Walde) und Neusalzwerk (bei Minden). 

Die im Steinkohlenbezirk auftretenden Vorkommen von Solque11en ziehen sich 
am ganzen Siidrande der Kreidedecke von Oberhausen bis Sassendorf entlang. Sie 
sind in ihrem westlichen Teile von Oberhausen bis Konigsborn bzw. Hamm teils an das 
Deckgebirge des flozfiihrenden Karbons, teils an dieses selbst gebunden. Ostlich von 
Konigsborn und Hamm entspringen die Quellen samtlich dem Deckgebirge. Dieser ganze 
Zug fiihrt den bezeichnenden Namen der "Solquellen des Hellwegs" (s. Tafel XII). 

Schon im Jahre 1855 hat HUYSSEN die Solquellen zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung 
gemacht. Spatere Nachrichten sind in der Literatur bis auf die Ausftihrungen MIDDELSCHULTES selten. Auf 
einige der wichtigeren Vorkommen des Siidrandes sei im Nachstehenden kurz eingegangen. 

Wahrend die Solen der Gegend westlich von Wattenscheid samtlich im Karbon 
entspringen, sollen in der Gegend von B 0 c hum kochsalzhaltige Quellen im Mergel 
erschlossen worden sein. 

Nach VON DOLFFS ist im 17. Jahrhundert eine halbe Stunde westlich von Bochum (auf Hennekens Wiese, 
am Kabusenbach) in der Nahe von Wattenscheid ein Salzwerk betrieben worden. 

Salzhaltige Wasser hat man unter anderem beim Abteufen der ersten Schachte der 
Zechen Constantin der GroBe und Hannibal im kliiftigen weiBen Mergel angetroffen. 
HUYSSEN ist schon 1855 eine ganze Anzahl von Bohrungen bekannt, die im Turon 
schwache Solen erschroten haben, so bei Haus Bladenhorst (Herne) und am Freden
baum (Dortmund) u. a. O. Bei Recklinghausen ist im Planer die QueUe des "Grul
hades" erbohrt worden. 

Letztere hatte nach BrscHoFs Analyse folgende Zusammensetzung: In lOOOO Tcilen Wasser waren 
enthalten: Chlornatrium = 153,223, Chlorkalium = 3,445, Chlormagnesium = 13,765, Chlorkalzium = 12,258, 
Chlorbarium + 0,811, Brommagnesium = 0,117, kohlensaurer Kalk = 0,629, kohlensaures Eisenoxydul 
= 0,161, Tonerde = 0,032, Kieselsaure = 0,230, Strontium in Spuren, phosphorsaure Salze in Spuren, liisliche 
Bestandteile 183,619, unliisliche Bestandteile 1,052. Hierzu kamen noch 4,6 % gasfiirmige Bestandteile (Kohlen
wasserstoffe mit 1,75% Kohlensaure). 

Auch in dem aus dem Deckgebirge der Zeche Waltrop stammenden Durchbruch
wasser handelte es sich um eine salzreiche Sole. 

Sie zeigte nach der Untersuchung des Laboratoriums der W.B. folgende Zusammensetzung: 41,46 g NaCl, 
3,63 g CaC12, 1,21 g MgC12, 0,45 g MgC03, 0,11 g Fe(HCOa)2' 0,47 g Silikate, insgesamt 47,33 g feste Stoffe 
je 1 1. 

Das weitaus bedeutendste Glied in der Kette der Hellweger Solquellen ist das von 
Konigsborn am Ausgehenden der Emschermergeldecke. Die bis Konigsborn (friiher 
Unna-Brockhausen) eng zusammenliegenden Solquellen, deren Zahl sich im Jahre 1855 
noch auf 61 belief, sind nachweislich schon seit dem 13. Jahrhundert auf Salz ausgebeutet 
worden. Der alte Konigsborner Hauptbrunnen fiihrte eine hochprozentige Sole mit einem 
Gehalt von 5,6 his 6,6% NaCl. 

Nach HUYSSEN soIl dieser eine Brunnen bis zum Jahre 1855 im ganzen rd. 188000000 kg Salz ge
liefert haben. 

Seit 1884 wird die Saline Kiinigsborn aus einer 5 km nordiistlich von Hamm bei Haus Werries gelegenen, 
im Jahre 1876 erbohrten Quelle (Werries-Quelle) im Felde der Zeche Maximilian mit Rohsole versorgt. Diese 
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aus 687 m Teufe (Unter-Turon) stammende 8%ige Sole von 32,9° C, die rd. 1000 m3 in 24 h schiittet, wird 
durch eine 26 km lange Leitung nach Konigsborn gepumpt. Sie hat eine Radioaktivitat von 0,28--0,46 Mache
einheit. 

AuBer der Konigsborner sind noch weitere Solquellen im Verlauf des Hellwegs zu 
nennen. Sie liegen aber zum groBten Teil schon nicht mehr im unmittelbaren Deck
gebirge des flozfiihrenden Karbons, da das Ausgehende des letzteren schon weiter nordlich 
in notdostlicher Richtung unterhalb der Mergeldecke verlauft. Der von Konigsborn bis 
Salzkotten ohne groBere Zwischenraume verfolgbare Solquellenzug (s. Tafel XII) umfaBt 
die im Ausgehenden des Turons nahe der Grenze des Emschermergels gelegenen und 
heute nur zu Kurzwecken verwendeten Solquellen von W erl, Sassendorf bei Soest 
(Genossenschaft der Salzbeerbten), Westernkotten und Salzkotten sowie die still
liegenden Solquellen von Ampen und Schwefe, Soest und Erwitte (bei Geseke). 

Bei Soest weist schon der alte Name (Suosat, Suesaz) auf Salzgewinnung hin, die schon im 10. Jahr
hundert hier betrieben wurde, aber sehr friih wieder eingestellt worden sein solI. 

Nordlich des Hellwegs liegen zahlreiche weitere, solfiindige Bohrlocher, so bei Hee s sen, 
Rottum, Pelkum, Hamm, Westerbonen, Peddinghausen und Rhynern. 

Schon 1855 gab es in der Gegend von Pelkum fiinf Solquellen. Die Sole der Helenenquelle von Hamm 
(mit 8,5% NaCI und 33° C) findet zum Badebetrieb (Thermalsolbad Hamm) Verwendung. 

Durch die vielen zu Beginn dieses Jahrhunderts im 0 und N des Bezirkes 
angesetzten Tiefbohrungen auf Steinkohle sowie durch Bergbaubetrieb ist die Zahl der 
Solquellen noch erheblich groBer geworden. 

Zu diesen gehiiren z. B. die Solquellen der Bohrungen Anton 1 und 11 (bei Dolberg), Maximilian 1 (bei 
Hamm), Therese (bei Mark), ferner bei Nateln (Bohrgesellschaft Aurora), Wambeln (bei Wambeln), Gahmer 
Brunnen (in Gahmen bei Liinen), Werne (bei Werne a. d. Lippe), Liiner Brunnen (bei Lippoltshausen) sowie 
im Schacht PreuBen I, im Schacht I der Zeche General Blumenthal und in vielen anderen Schachten. 

Die im Laboratorium der WestfaIischen Berggewerkschaftskasse ausgefiihrte Analyse der Sole der 
Bohrung Anton 1 hat ergeben iill Liter: 95,60 g NaCI, 1,30 g KCI, 1,83 g CaCI2, 1,92 g CaS04, 193 g CaC03, 

1,20 g MgC03, 0,04 g Si02 und 0,18 g Fe20 3• 

Es eriibrigt sich, die groBe Zahl der schon von MIDDELSCHULTE (1902) und MENTZEL (1903) angegebenen 
Fundstellen im einzelnen zu nennen, da fast jede spatere Tiefbohrung Solquellen in der Kreide erschlossen hat. 

Auch links des Rheins sind viele Solen bekannt geworden. 
Auf der "Saline Rheinberg" wird sogar aus der Sole Salz gewonnen, und zwar etwa 450 t je Monat. 

Dagegen sind in den hangendsten Stufen der Kreide, im Senon, salzhaltige Quellen 
kaum vorhanden. 

1m allgemeinen ist der Salzgehalt der Quellsolen in der Kreide des Miinsterschen 
Beckens nicht sehr bedeutend und iibersteigt nach HUYSSEN nirgends 9,3 %. Solquellen 
mit 7 -8%iger Sole gehoren daher schon zu den Seltenheiten. Viele Solen erreichen 
nicht einmal den Gehalt der Nordsee an Salz mit 2,5% 1. Natiirlich kommen zwischen 
Sole und SiiBwasser auch aIle moglichen trbergange vor. Samtliche Solquellen des Deck
gebirges fiihren freie Kohlensaure, so daB sie aus den Bohrlochern meist mit weiBem 
Schaum perlend austreten, wobei ihre Temperatur der Teufe, aus der sie stammen, ent
spricht. Haufig treten die erschrotenen Solquellen unter starkem Drucke aus dem Bohr
loch, der aber meist nach einiger Zeit nachlaBt. NachgewiesenermaBen erfolgt der Umlauf 
der Solen teils auf Vertikal-, teils auf Horizontalkliiften und Schichtfugen. Nicht selten 
werden in nahegelegenen Bohrlochern des weiBen Mergels - siidlich der Emschermergel
decke - neben Solen verschiedenen Salzgehaltes auch SiiBwasserquellen erschroten. 
Diese Feststellung spricht dafiir, daB hier diese Wasser auf Kluftsystemen und nicht 
auf Schichtfugen umlaufen. 

Die Ergiebigkeit der Solquellen ist starken Schwankungen unterworfen. Sie ist am hochsten unmittelbar 
nach Erschroten der Quelle. Je nach der GroBe des unterirdischen Solbehalters (Summe aller offenen 
Kliifte) nimmt die Sole friiher oder spater bis zu der Menge ab, die dem jeweiligen ZufluB entspricht. Erheb
liche periodische Schwankungen in der Ergiebigkeit der Quellen sind nach HUYSSEN nicht selten von der 

1 Der Gehalt der Solen wurde friiher nach "Loten" bestimmt. Unter "Lotigkeit" (Prozentigkeit) ver
steht man die Gewichtsteile Rohsalz, die in 100 Gewichtsteilen Salzsole enthalten sind. Eine siedewiirdige 
Sole muBte 1O-11-1otig sein, d. h. in einer Kanne Sole (= 11) muBten 10-11 Lot Salz enthalten sein. 
Gesattigte Kochsalzliisung ist 29-1otig und enthalt 280 gil. 
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Hohe der atmospharischen Niederschlage abhangig. Gelegentlich erfolgende Abnahme der mittleren Ergiebig
keit diirfte auf Verstopfung der Zufiihrungskliifte und Abziehen der Solen in andere Quellen zuriick· 
zufiihren sein. 

An der chemischen Zusammensetzung der festen Bestandteile der Solen, die, 
wie oben bemerkt, bei Wasser aus dem Deckgebirge (unterhalb des Emschermergels) 
9,3 % kaum iibersteigen, beteiligt sich Chlorna tri um (NaCI) in der Regel mit 87 -95%. 

AuBerdem sind vorhanden: Chlormagnesium (MgCI2), Chlorkalzium (CaCI2), Bariumchlorid 
(BaCI2), ferner Kalium-, Natrium- und Kalziumsulfat (K2S04, Na2S04, CaS04 ), sowie MgCOa und 
CaCOa• SchlieBlich weisen die Analysen stellenweise noch kleine Mengen von Eisen-, Mangan- und Natrium
karbonat, Kalziumphosphat, Kieselsaure, Brom, Jod und organischen Stoffen nacho Die Mutterlaugen einzelner 

Abb.683. 1m Jahre 1934 entstandener "Erdfall" iistlich von Steinbeck (nordlich von Ibbenbiiren). 
Aufn. des Westf. Provinzial-Museums fiir Naturkunde. 

Vorkommen fiihren auch einen kleinen Gehalt an Lithium. Einige Solen lassen deutlich einen Geruch nach 
Schwefelwasserstoff wahrnehmen. 

Auch in dem Gebiete zwischen Weser und Teutoburger Wald treten Solquellen auf, 
die auBerdem noch einen hohen Gehalt an Kohlensaure aufweisen. 

Die als "sulfatische Eisensauerlinge" und "erdige Sauerlinge" bekannten Quellen werden in den bekannten 
Badern zu Oeynhausen (mit 7000 l/min die groBte Solquelle der Welt), Salzuflen, Pyrmont, Driburg, 
Meinberg und ferner Melle, Essen, Hiisede u. a. zu Heilzwecken benutzt. 

Die kiinstlich erschlossenen Mineralquellen gehen zuriick auf das Vorhandensein von Salz im Unter
grunde der naheren oder weiteren Umgebung, der Moglichkeit der Auflosung des Salzes infolge gestorter 
Gebirgsverhaltnisse und der Vereinigung der Sole mit juveniler (postvulkanischer) Kohlensaure, die die Sole 
hochbringt. Dabei wird die Kohlensaure auf die vulkanische Tatigkeit der Gegend zur Tertiarzeit, die am 
Hiissenberge bei Eysen und bei Sandebeck (Horn) Basalt lieferte, zuriickgefiihrt. 

Den Salzgehalt der Solen aus dem Deckge birge hat man friiher auf Auslaugung 
von salzhaltigen Kreideschichten zurUckgefiihrt. Abgesehen davon" daB Salz in der Kreide 
bis jetzt nicht nachgewiesen worden ist, erscheint es aber auch ganz ausgeschlossen, 
daB die im Laufe der Zeit zutage gef6rderten, riesigen Salzmassen, die seit langen Zeiten 
den Gegenstand einer groBen Salzindustrie bilden, urspriinglich dem in den Schichten 
der Kreide vorhandenen Salz entstammen k6nnten. 

Allein eine einzige Solquelle, wie die Helenenquelle bei Hamm (mit rd. 2lO I Sole/min und 80 gil Salz) 
forderte rd. 8830 t/Jahr Salz zutage (FUCHS 1928). 

Sehr unwahrscheinlich ist es ferner, daB es sich in den Solen urn Wasser handelt, 
das unmittelbar von der Tagesoberflache eingedrungen ist. Die meiste Wahrscheinlichkeit 
hat die, schon von KARSTEN (1826) geauBerte und noch heute vertretene Vorstellung, 
daB die Salzlosungen einem Salzauslaugungsgebiete des Zechsteins bzw. der Trias 
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entstammen. Sind doch beide Formationen sowohl im NW als im NO (im Teutoburger 
Waldgebiet) salzfuhrend entwickelt. Auf die Verbindung der Solen mit den Salzlagern 
weisen im ubrigen das auf Auflosung von Salz oder Gips zuruckzufiihrende, haufige 
Vorkommen sog. "Riesenbrekzien" innerhalb der Schichten des Zechsteins (im Hangenden 
des Salzes) sowie die vielen, am Nordwestrand des Teutoburger Waldes gelegenen und 
sich standig neu bildenden Einbruchstellen (Erdfalle) hin (s. Abb. 683). 

Fiir den genetischen Zusammenhang der Sole mit kalifiihrenden Salzlagern spricht auch der Nachweis 
von Kalisalzen (KCI) in der Sole neben den Chlorverbindungen des Kalziums, Magnesiums, Bariums und 
geringen Mengen ihrer Sulfate. Der Kalisalzgehalt ist sogar nicht unbetrachtlich und kann nach FUCHS (1928) 
bis zu 1/3 des Kochsalzgehaltes erreichen. 

Hat man in diesen Salzlagern die Ursachen der Solen des Deckgebirges im Ruhrbezirk erkannt, so 
liegt kein Grund vor, fiir die iibrigen Kochsalzquellen des Gebietes eine andere Herkunft anzunehmen. Somit 
diirften auch die Solevorkommen von Konigsborn, Werl, Soest, Sassendorf, Salzkotten und des 
Teu to burger W aldge bietes ihr Salz permischen oder triassischen Salzlagerstatten entnommen haben. 

BREDDIN (1929) ist der Ansicht, daB das Wasser schon seit riesigen Zeitlaufen in den Kliiften enthalten 
ist und daB groBe Salzmengen aus den Salzlagern des Zechsteins (und Buntsandsteins) im NW des Gebiets 
u. a. a. O. durch wenig durchlassige Schichten hindurch langsam in die Kliifte der Kreide diffundierlen, 
wobei sich das Salz im Laufe der Zeit in den wasserfiihrenden Schichten immer weiter verteilte und dadurch 
in Gebiete vordrang, die heute weit von der Salzlagerstatte selbst entfernt sind. FLIEGEL nimmt an, daB 
sogar die bei Koln erbohrte Kochsalzquelle ihre Salzfiihrung den Zechsteinsalzen im Niederrheingebiet verdankt. 

Sehr zu beachten ist, daB die Hauptrichtung der Sole im weiBen Mergel der Richtung 
der SuB wasser entgegengesetzt ist, d. h. aufsteigend von N nach S verlauft (Abb. 696). 
Die Ursache dieses Aufsteigens durfte in der hohen Temperatur und dem Kohlensaure
gehalt der Sole, insbesondere aber in ihrem artesischen Auftrieb liegen. Demgegenuber 
hat das SuB wasser (im allgemeinen) eine abfaHende Tendenz. Die Sole reicht so weit 
im weiBen Mergel nach S, als er vom Emschermergel uberlagert wird. Uber den 
Hellweg hinaus nach S sind keine Solquellen mehr festgestellt worden. 

1m Gegensatz zum W zeigen die Solquellen im ostlichen Teile des Munsterlandes 
neben ihrer hohen Temperatur auch einen beachtlichen Gehalt an freier Kohlensaure 
(wie z. B. auf Zeche Maximilian), d. h. die Spulung beginnt beim Anbohren einer Sol
quelle zu "perlen". 

So erstickten bei einem Salzwasserdurchbruch auf der heute auflassigen Zeche Pies berg (bei Osnabriick) 
im Jahre 1893 neun Bergleute in ausstromender Kohlensaure. Ob die freie Kohlensaure im 0 des Reviers 
als Produkt nachvulkanischer Tatigkeit aufzufassen oder durch chemische Vorgange im Erdinneren entstanden 
ist, will ich hier dahingestellt sein lassen. 

Nicht unerwahnt bleibe, daB auch im Buntsandstein Solen angetroffen worden 
sind, deren Salzgehalt allerdings nicht sehr hoch gewesen ist. 

2. Solen des Steinkohlengebirges. 
Wie schon erwahnt, sind die Solen des flozfiihrenden Karbons im allgemeinen weit 

starker als die der Kreide. Sie weisen gewohnlich einen Kochsalzgehalt von 7-8% 
auf. Vergleichsweise sei erwahnt, daB der Salzgehalt des Roten Meeres rd. 5 % betragt. 
Stellenweise steigt der Gehalt aber auf 14-18 % an. Bemerkt sei, daB verleihbare Sol
quellen mindestens 4-5 % = 40-50 gil enthalten mussen. Die Temperatur der Quellen 
entspricht gewohnlich der Teufe, in der sie erschroten sind und ist daher auf tieferen 
Gruben sehr hoch. Die hochste, mir bekannte Temperatur weist die im Jahre 1930 aus 
der bekannten Blumenthaler Hauptverwerfung der Zeche Auguste Victoria auf der 
806 m-Sohle mit uber 53° austretende, starke Sole (mit 14 % Salz) auf. 

Kennzeichnend fur die Solquellen des Steinkohlengebirges sind unter anderem die 
meist geringe Ergiebigkeit, welche 1 rn3/min kaum ubersteigt, die Bestandigkeit der 
AusfluBmenge nach einem starken AbfaH beim Erschroten der Quelle, die hohe Temperatur 
der Sole (30-53° C) sowie eine standige Zunahme des NaCI-Gehaltes mit fortschreitender 
Tiefe. Er stieg z. B. auf Zeche Graf Mol tke von 3,25 % im Jahre 1882 auf rd. 12 % 
1m Jahre 1936. 

Uber die Zusammensetzung der Solen unterrichten die nachstehenden Angaben: 
Eine auf Schacht I der Zeche Shamrock I/ll auf der 6. Sohle (670 m) erschrotene, lauwarme Quelle 

hatte folgende Zusammensetzung: 90,67 g Kochsalz, 37,30 g Chlorkalzium, 6,01 g Chlormagnesium, 3,18 g 
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Chlorbarium, 0,32 g Chlorkalium, 0,05 g Eisenoxyd, 0,07 g Kieselsaure im Liter, insgesamt 137,60 gil feste 
Stoffe. 

Auf Zeche Graf Moltke IIII ergab die Untersuchung einer Solquelle aus Floz Karl: Riickstand 
= 142 gil, Chlor = 83,40 g, CaO = 9,96 g, BaO = 1,37 g, MgO = 2,19 g, Na20 = 59,20 g. 

Analysen von drei Wassern auf verschiedenen Sohlen der Zeche Westende wiesen nach: 

Abdampfriickstand 
Gliihverlust . 
S04 . 
Cl .. 
Si02 • 

Fe20 3 

CaO. 
MgO. 
Gesamtharte 
Reaktion. 
Nitrate .. 
Ammoniak 

II. Sohle gil 12. Sohle gil 15. Sohle gjl 

I 3,182 3,368 I 33,93 
0,103 0,053 
0,918 0,662 
0,803 1,310 
0,007 0,010 
0,002 0,006 
0,061 0,066 
0,064 0,054 

15,7° 14,6° 
'I atzalkalisch atzalkalisch 

Spuren I Spuren 
! frei frei 

0,807 
19,430 
0,013 
0,015 
1,217 
0,532 

108,6° 
atzalkalisch 

Spuren 
frei 

Die im Karbon erschrotenen, 
warmen Solen (mit 30-40° 0) wer
den auf einigen Zechen zu Bade
zwecken verwandt. 

So gibt die Wilhelmsquelle 
(mit 103 gil NaOl) im Grubenfelde 
der Zeche Pluto ihre Sole an das 
Sol bad Wilhelmsquelle in Wanne 
abo Die Zeche Alstaden (mit ihrer 
88,8 gil NaOl und 64,8 gil MgOI ent
haltenden Sole) beliefert das be
kannte Solbad Raffelberg bei Duis
burg, wahrend unter anderem die 
Solen der Zechen Auguste Vic

toria, Konig Ludwig, General Blumenthal llll, Zweckel (Solquelle Emmys
hall) und Graf Moltke lill (mit rd. 11 % NaOl) auf den Zechen selbst zu Bade
zwecken benutzt werden. Dagegen verwendet die Zeche Friedrich Heinrich bei 
Lintfort einen Teil ihres salzhaltigen Grubenwassers (jahrlich 4000 m3) zur Regenerierung 
in der Permutitanlage. 

Die Menge des in den Grubenwassern enthaltenen und damit zutage gehobenen Salzes ist iiberraschend 
groB. Nach SEMMLER (1935) forderte eine Essener Zeche bei 1,5 m3/min ZufluB und rd. 13,5 gil Salz im 
Grubenwasser in einem einzigen Jahre rd. 106000 t Salz zutage. 

Insgesamt wird das in den Grubenwassern des Ruhrbezirkes in einem Jahre geli:iste und gehobene Salz 
auf rd. 2 Mill. t = rd. I Mill. m3 Salz veranschlagt. Das entspricht einem Salzwiirfel von rd. 100 m Kantenlange! 

Uber zahlreiche andere Solezufliisse des Steinkohlengebirges, deren Ergiebigkeit, Salzgehalt und Tem
peratur gibt unter anderem das alte Sammelwerk Bd. I, S. 240f. AufschluB. 

3. Solen der liegenden Schichten. 
Solquellen sind auch in den liegenden Schichten des Karbons keine seltenen 

Erscheinungen. 
Nach KARSTEN (Archiv 1826) war bei Werdohl (a. d. Lenne) eine Saline in Betrieb, 

deren Sole aus den mitteldevonischen Grauwacken im Lennetal zutage trat. Sie 
wurde im Jahre 1789 wegen zu starker AussiiBung der Sole stillgelegt. 

Die durch v. DECHEN (1850) erwahnten Mineralwasser von Schwelm, Epphausen, 
Rehe und Menden mogen kulmischen Schichten entstammen, deren feste Bestandteile 
dem dortigen "vitriolisch-alaunigten Schiefertonfloz" entzogen worden sind. 

Erwahnt sei ferner eine schwachsalzige Mineralquelle im Kulm von Belecke (Belecke 
= Badelike), eine im Mittelalter bekannte Heilquelle, die auch von Kaiser Otto dem 
Gro13en besucht worden sein soIl. Die lange Zeit versiegt gewesene Quelle ist im Jahre 1933 
neu erbohrt und gefaBt worden. 

Diese Sole enthalt in 500 g: MgS04 = 0,12 g, CaCOa = 0,25 g, NaCl = 3,50 g, CaC12 = 0,08 g, MgCl2 

= 0,07 g, Organ. Substanz und Verlust 3,82 g. 

Zwei weitere Quellen sind durch den Steinbruchsbetrieb bei Drewer (Warstein) im 
Unterkarbon erschlossen worden. Sie fiihren nach H. SCHMIDT (1920) an Eisensalzen 
reiches Wasser. 

Aber auch tief im Rheinischen Schiefergebirge hat man Solquellen nach
gewiesen. So erwahnt HENKE (1934) aus dem Siegerland das Vorkommen warmer, 
schwacher Solen auf den Gruben Neue Haardt und Alte Dreisbach (mit 2 g NaOl/l) 
sowie alkalischen Wassers (mit 230mg Na bei 250mg 002/1) auf der Grube GroBe Burg. 
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4. Schwef'elquellen. 
An verschiedenen Stellen des weiteren Industriegebietes, wie im Weserberglande 

und im Osning, treten auch Schwefelquellen zutage, die durch freien Schwefe1wasser
stoff und durch die Sulfide der A1ka1ien und alka1ischen Erden gekennzeichnet sind. 
Ihre Entstehung ist unter anderem auf Zersetzungsvorgange schwefelkiesreicher Schichten 
des Juras bzw. des Wealdens zuriickzufiihren. Bekannte Schwefelquellen finden sich 
bei Bentheim, Ibbenbiiren, Nammen bei Minden, Iburg, Nenndorf am Deister, 
Eilsen bei Biickeburg u. a. a. O. (s. Tafel XII). Sie werden groBtenteils zu Badezwecken 
benutzt. 

C. Grundwasservorkommen. 
Zu den wichtigsten nutzbaren Bodenschatzen des Bezirkes gehtirt das der Trink

und Nutzwasserversorgung dienende Grundwasser. 
Die steigende Bedeutung dieses Wassers (einschlieBlich der gereinigten industriellen Abwasser) fUr die 

vielseitigen Bediirfnisse des Rheinisch-Westfalischen Industricbezirkes ergibt sich schon aus der Tatsache, 
daB die an Wasser fiir die Versorgung der Stadte, Kohlenzechen und Fabriken in den Jahren 1930/32 je Jahr 
benotigte Menge auf rd. 750 Mill. m3 bemessen wird, gegeniiber rd. 76 Mill. m3 im Jahre 1872. Dieser Betrag 
entspricht einem Viertel des mittleren Jahresabflusses der Ruhr bei Millheim. 

1. Die wichtigsten Grundwasservorkommen des Industriebezirkes. 
Die Wasserversorgung des Industriebezirkes stiitzt sich vorwiegend auf das Vor

kommen des Grundwassers in den Alluvionen des Ruhrtales, das an den ver
schiedensten Stellen noch eine kiinstliche Anreicherung erfahrt. Auch die diluvia1e 
Niederterrasse des Ruhrtales stellt einen wichtigen Grundwasserhorizont dar, der in 
groBtem Umfange nutzbar gemacht wird. Es handelt sich hier um verhaltnismaBig grobe 
Kiese, diegroBe Wassermengen bergen. Wegen des schnellen Durchflusses des Wassers 
vermogen hier schon wenige Pumpen groBe Mengen zu liefern. 

Dazu kommen noch die erheblichen Wassermengen der zahlreichen, im Quellgebiet der Ruhr und ihrer 
ZufluBgebiete angelegten Talsperren, von denen die Mohne -Talsperre (mit rd. 134 Mill. m3 ), die Sorpe
Talsperre (mit rd. 71 Mill. m3), die Lister -Talsperre (mit rd. 22 Mill. m3) und die Verse -Talsperre (mit 
rd. 32 Mill. m3 ) die groBten sind (s. Tafel I). Die besondere Bedeutung des Wassers dieser Talsperren liegt 
darin, daB es rein ist, nur geringen Chlorgehalt und geringe Keimzahl besitzt. 

Die Wasserversorgung wird weiter unterstiitzt durch die erst zum Teil fertiggestellten, groBen Stau
seen des Ruhrverbandes, welche eine Klarung des durch Abwasser verschmutzten Ruhrwassers herbeifiihren 
und auch als Wasserspeicher dienen sollen, wie der Hengstey- See, der Harkort- See (bei Wetter) und der 
Baldeney-See (bei Essen), denen sich spater noch eine Reihe anderer Seen, wie der Hohensteiner See, der 
Herbeder See, der Hattinger See, der Kettwiger See und der Kahlenberger See zugesellen soil (s. Abb. 4). 

Fiir das dem Rheinstrom benachbarle Gebiet bildet der in den diluvia1en Kiesen 
der Niederterrasse umlaufende, riesige Grundwasserstrom des Rheintales eine 
unerschopfliche QueUe. Als wasserstauende Soh1e der rd. 13 m machtigen Niederterrassen
ablagerungen wirken feinkornige tertiare Sande und Tone. Ganz naturgemaB ist der 
Grundwasserstand in diesen Kiesen abhangig yom Wasserstand des Rheins, mit dem 
er steigt und faUt. 

Die hier zusitzenden Wassermengen werden in erheblichem AusmaBe langs des Rheins ausgewonnen, 
so von den Wasserwerken der Stadt Duisburg, der ehemaligen Rheinstahlhiitte, der ehemaligen Hiitte Phonix 
und vorwiegend von den Thyssen-Gas- und Wasserwerken. Wahrend rechts des Rheins das Grundwasser 
gewohnlich senkrecht zum Strom hin abflieBt, ist das links des Rheins wegen der UngleichmaBigkeit der 
unterirdischen Grundwasserscheiden nicht iiberall der Fall. 

Das Grundwasser des Rheingebietes zeichnet sich im allgemeinen durch eine gleichmaBige Temperatur 
(10-12°) wahrend des ganzen Jahres aus, ist praktisch keimfrei (unter 10) und auch frei von schadlichen 
Bestandteilen. Der Harte nach schwanken die Wasser am Niederrhein zwischen mittelharten (10-12°) und 
ziemlich harten Wassern (12-18°) 1. 

Bedeutende Wassermengen enthalten ferner die machtigen Kiese der unteren 
Mittelterrasse von Oberhausen. Einen nicht unwichtigen Wasserbehalter stellen weiter 

1 Harte (in deutschen Hartegraden) ist die in 100 cm3 Wasser enthaltene Menge CaO oder MgO (in mg). 
Es entspricht 1 Hartegrad der Losung von 10 mg CaO oder 7,19 MgO in II Wasser. 
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die Kiesablagerungen des Plateaugebietes zwischen Ruhr und Emscher, d. h. der Haupt
terrasse dar. Hier treten an der Grenze der Kiese mit den unterlagernden, undurch
lassigen Kreideschichten viele starke Quellen zutage, so z. B. in der Gegend der Zeche 
Kronprinz bei Mulheim. 

Abgesehen von den Talauen und Terrassen der Ruhr sowie des Rheins, sind die Grund
wasserverhaltnisse innerhalb des Industriebezirkes der Gewinnung von Nutzwasser nicht 
uberall gunstig. Wo tonreiche Mergel die unmittelbare Oberflache bilden, wie im 
mittleren und ostlichen Verbreitungsgebiet des Emschers, fehlen groBere Grundwasser
mengen. Anders liegen die Verhaltnisse im Bereiche der untersenoncn, sandigen 
Mergel, wie in der Gegend von Recklinghausen, Bottrop, Gahlen, Dorsten 
und Haltern. 

Eine wenig angenehme Beigabe dieser innerhalb der Sande zirkulierenden Wasser ist freilieh der haufig 
vorhandene Gehalt an gelostem Eisenkarbonat, das bei Beruhrung von Luft in braunen Floeken ausfallt. 

Bei Haltern hat das "Wasserwerk fur das nordliche westfalische Kohlenrevier" 
zu Gelsenkirchen das Wasser des salzfreien Heubachs aufgestaut und laBt es versickern, 
urn es als Grundwasser wieder zu gewinnen (Leistung im Jahre ] 931 rd. 28,5 Mill. m3 

bei einem vorhandenen Fassungsvermogen bis 9,4Mill.m3 ). Weiter westlich beiHolster
hausen liegen die Anlagen der "Rheinisch-Westfalischen Wasserwerksgesellschaft", 
Mulheim (Ruhr). Bedauerlicherweise haben die schon seit vielen Jahren bekannten, 
artesischen Springquellen aus den Kreidesanden bei Gahlen und Scherm beck 
(s. Abb. 699) mit ihrem ausgedehnten Niederschlagsgebiet, trotz ihres groBen Reichtums 
an vortrefflichem Wasser, eine Nutzung noch nicht erfahren. 

Bekannt ist auch der Sudrand der Munsterschen Ebene mit seiner reichen Quell
zone am Ausgehenden des Haarstranges und in der Paderborner Hochflache. 
Dort treten die Niederschlage des Gebietes zum Teil in starken Quellen, wie bei Lipp
springe, Paderborn und Lippstadt zutage. 

Auch an der Grenze des Turons gegen den Emscher haben wir ein Gebiet, in dem 
in zahIlosen Quellen sowohl SuBwasser als auch heilkraftige Solen aufsteigen. 

1m Gegensatz zu den Ablagerungen der Ruhr werden die diluvialen Talsande der Emseher trotz 
ihres ziemlieh bedeutenden Wasserspeiehervermogens zur Grundwassergewinnung nieht benutzt, da sie dureh 
die versehmutzten Wasser des Flusses, dureh gewerbliehe und landliehe Abwasser sowie dureh salzige Gruben· 
wasser zu sehr verunreinigt sind. 1m ubrigen dient die Emseher im wesentliehen der Ableitung der Abwasser. 

Aueh die Grundwassermengen des Lippetales kommen wegen ihrer Versalzung dureh Zeehenwasser 
(rd. 1,6 gil NaCl) nieht in Betraeht, zumal die Lippe in Zukunft sogar groBe Abwassermengen aufnehmen muB. 
Dementsprechend ist aueh die Wasserentnahme aus den Granulatensehiehten der unteren Lippe besehrankt, 
da bei starker Beanspruehung das salzige Lippewasser in die seitlieh des Flusses liegenden, wasserfuhrenden 
Sehiehten eindringt und das hier stehende SuBwasser versalzt. Aus diesem Grunde nehmen die groBen, an 
der Lippe gelegenen Zeehen (Radbod, Westfalen, Saehsen) ihren Bedarf an Kesselspeisewasser aus der Ruhr. 

Uber einen sehr groBen Wasservorrat verfugt auch die Senne im 0 des Munster
schen Beckens. In den diluvialen Schichten dieser ausgedehnten Ebene sammeln sich 
groBe Mengen von Niederschlagen an, die sich auf dem undurchlassigen Emschermergel 
aufstauen. 

Wichtig fur die Wasserversorgung des Munsterlandes ist schlieBlich die Munster
sche Endmorane mit ihrem in einer Rille eingelagerten, diluvialcn Grobsandzuge, aus 
dem das Wasser unter anderem fur die Stadte Ahlen, Munster, Borghorst, Burgsteinfurt, 
Rheine, Ochtrup entnommen wird. 

Ein weiteres wichtiges Grundwasservorkommen ist der von WEGNER festgesteIlte, 
mit wasserfuhrenden, diluvialeu Sanden und Kiesen erfullte Taltrog im Gebiete der 
Ems in Richtung Senne bis Neunkirchen-Rheine, das erst im Begriffe steht, ausgebeutet 
zu werden. 

In anderen Gcbieten, wie z. B. im Bereich der Hellwegebene, sind dagegen die 
Verhaltnisse fur eine zentrale Wasserversorgung recht ungunstig. Daher haben aIle 
Stadte und Gemeinden dieser Gegend AnschluB an die groBen Wasserwerke des Ruhr
bezirkes (z. B. Wasserwerk fur das nordliche westfalische Kohlenrevier u. a.) genommen. 
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2. Die Versorgung des Bergbaues mit Grundwasser aus werkseigenen 
Gewinnungsanlagen. 

Es dtirfte nicht allgemein bekannt sein, daB die Zechen des Bezirkes einen nicht 
unerheblichen Teil ihres Wasserbedarfs aus eigenen Grundwasseranlagen decken, da 
die aus der Grube gehobenen Wasser sich wegen ihres hohen Salzgehaltes und der groBen 
Harte zu Betriebszwecken wenig eignen. Daher betrug auch der Anteil des ftir eigene 
Zwecke benutzten Grubenwassers im Jahre 1921 nur etwa 10,5 % (= rd. 20 Mill. m3 ). 

Neuere Angaben liegen leider nicht vor. 1m tibrigen verwandten nach TRUMPELMANN 
zur Deckung ihres Bedarfs 83 Zechen nur Ruhrwasser, 16 Zechen Grubenwasser aus 
eigenen Anlagen, 161 Zechen Ruhrwasser und Wasser aus eigenen Werken. Die von den 
Zechen im Jahre 1921 aus eigenen Grundwasseranlagen gewonnene Nutzwassermenge be
lief sich nach TRUMPELMANN (1924) auf rd. 26000000 m3 oder 11 % des Gesamtwasser
bedarfs der Zechen. Die hierftir aufgewandten Kosten sollen seinerzeit durchschnittlich 
nur 40 % des von den Wasserwerken berechneten Wasserpreises ausgemacht haben. 

Ein kurzer Uberblick tiber die von den Zechen ausgenutzten, Grundwasser 
ftihrenden geologischen Horizonte des Ruhrbezirkes und tiber die aus ihnen 
geschapften Mengen mage die VerhiiJtnisse erlautern. 

Alluvium. Die iiberragende Bedeutung der Ruhralluvionen fiir die allgemeine Wasserversorgung des 
ganzen Industriegebietes hat sich auch der Bergbau zunutze gemacht. 1m Jahre 1922 gewannen die Zechen 
mit Pumpstellen an der Ruhr aus diesen Ablagerungen ihr Wasser in einer Menge von rd. 600000 m 3• Es 
handelt sich hier jedoch nicht urn eigentliches Grundwasser, sondern urn filtriertes Oberflachenwasser. Natur
gemaB eignet sich das von den Zechen gewonnene Ruhrwasser ebenso fUr aIle Zwecke des Betriebes wie das 
von den \Vasserwerken gelieferte. Es ist jedoch als Trinkwasser nicht einwandfrei, da besondere Verfahren 
zur Keimtotung keine Anwendung finden. 

Diluvium. Obwohl der diluviale LoBlehm in vielen Fallen Trager eines mehr oder weniger 
bescheidenen Grundwasserstromes ist, werden von den Zechen in diesem Horizont keine Grundwasser
gewinnungsanlagen betrieben. Jedoch steht den Zechen in den diluvialen Kiesen der Niederterrassen 
des Rheins in der Gegend von Duisburg und Hamborn und am linken Niederrhein ein Grundwasserstrom 
von groBer Ergie bigkeit zur Verfiigung. Dieser Grundwasserhorizont, dessen Machtigkeit auf 10-20 m 
zu schatzen ist, lieferte mit Hilfe groBziigiger Wasserwerksanlagen im Jahre 1921 den 7 Anlagen der Vereinigten 
Stahlwerke jener Gegend das Nutzwasser fUr ihre Hiitten und Zechen, und zwar in einer Menge von rd. 
2400000 m 3• Aus dem gleichen Grundwasserhorizont decken die auf der linken Rheinseite liegenden Zechen 
ihren gesamten Bedarf vermittelst Rohr- oder Schachtbrunnen. Ihre Wasserforderung belief sich 1921 auf 
rd. 14710000 m3 • Wegen seiner hohen Giite eignet sich das Grundwasser aus der Rheinterrasse fiir aIle 
Zwecke des Betriebes. 

Senon. Sehr reich an Grundwasser sind die sandigen Schichten des Senons. Daher gewinnen auch 
aIle hier in Frage kommenden Zechen Grundwasser aus dieser Zone. Die Gesamtfordermenge hat sich im 
Jahre 1921 auf rd. 2700000 m3 belaufen. 

Die giinstigsten Verhaltnisse bietet das Gebiet der sog. "Halterner Sande" nordlich einer Linie, die 
sich etwa iiber Dorsten, Marl und Sinsen hinzieht. Hier haben aIle im Gebiet dieser Sande gelegenen Zechen 
eigene Anlagen zur Grundwassergewinnung errichtet. Sie forderten im Jahre 1921 insgesamt rd. 1100000 m3 • 

Dagegen hebt die Zeche Westfalen bei Ahlen (die als nordlichste Grube bereits im Gebiet des Obersenons 
liegt) mittels eines in diesen Schichten stehenden, 18 m tiefen Schachtbrunnens rd. 300000 m3 Wasser, das 
in Wasche und Kokereibetrieb Verwendung findet. 

Emscher. 1m Gegensatz zum mittleren und unteren Emscher (grauer Mergel) stellt er in seinen hangenden 
Schichten einen verhaltnismaBig guten Horizont fiir Grundwassergewinnung dar. Rd. 20 einzelne Zechen 
haben aus diesem Grundwasserhorizont Wasser gefordert, und zwar eine Menge von rd. 3900000 m3• Es 
braucht nicht besonders betont zu werden, daB dieses Wasser nicht dieselbe Giite wie das von den Wasser
werken gelieferte Ruhrwasser besitzt. Es findet daher vorzugsweise dort Verwendung, wo das Wasser nicht 
unbedingt einwandfrei zu sein braucht, d. h. in erster Linie also als Zusatzwasser fiir die Wasche, als Koks
loschwasser und teilweise auch als Kiihlwasser. 

Turon. Trotz der ortlich starken Wasserfuhrung des weiBen Mergels kommt derselbe fur die Wasser
gewinnung in groBerem Umfange wenig in Betracht. Aus diesem Grunde haben nur einzelne Zechen den 
Versuch gemacht, hier Grundwassergewinnungsanlagen zu schaffen, wie Z. B. die Zechen Hansa, Tremonia, 
Hannover und Hannibal. 

Karbon. Verschieden groB sind die Mengen, die aus den Schichten des Karbons gewonnen werden 
Mnnen. Hier bilden die Sandstein- und Konglomeratbanke im Ausgehenden des Steinkohlengebirges die 
Wassertrager. Es gewannen Z. B. die beiden Zechen Victoria und Prinz Friedrich in Kupferdreh bis' zu ihrer 
Stillegung rd. 80% ihres Gesamtbedarfs aus dem Steinkohlengebirge. 

Oberflachengewinnung. Noch bedeutender als die aus dem eigentlichen Grundwasser gefOrderten 
Wassermengen sind die aus den Oberflachenwassern stammenden Mengen. Mit Hilfe eigener Oberflachen
wassergewinnungsanlagen forderten im Jahre 1921 rd. 20 Zechen tiber 31000000 m3• 



592 XIX. Die Wasserfiihrung des Gebirges. 

XIX. A bsehnitt. 

Die Wasserfiihrung des Gebirges. 
Es bedarf keiner Begrundung, daB in einer geologischen Betrachtung des Nieder

rheinisch-Westfalischen Steinkohlengebirges dieWasserfuhrung seiner es aufbauenden 
Schichten nicht fehlen darf. Stehen doeh die notwendigerweise zu hebenden Zuflusse 
der Gruben nach Art und Menge in engster Beziehung zur Wasserfuhrung des Gebirges. 

Die Bedeutung der Wasserfiihrung fiir die Belange des Bergbaues erhellt auch aus der naturgemaBen 
Beeinflussung der Tageswasser durch die Wirkungen des Abbaues sowie den dadurch eintretenden Grund· 
wasserabsenkungen und ·entziehungen, die nicht nur einzelne Brunnen oder sonstige Wassergewinnungs
anlagen betre£fen, sondern sich auch auf ganze Siedlungen und ihre Vegetation auswirken konnen. 

Aus diesen Griinden ist der Bergbau gezwungen, sich zusammen mit der Geologie, dem Tiefbau und 
der Hydrotechnik mit, den Fragen des Grundwassers und den vielen weiteren damit in Verbindung 
stehenden Problemen eingehend zu beschaftigen. 

A. Die bergwirtschaftliche Bedeutung der Wasserhaltung 
fiir den Bergbau. 

Die groBe Bedeutung der Wasserhaltung fur den Bergbau geht schon aus der in nicht
bergmannischen Kreisen unbekannten Tatsaehe hervor, daB die Gruben fast aller groBeren 
Steinkohlenbergbaubezirke weit mehr Wasser heben mussen, als sie Kohle fordern. So 
sind im Jahre 1934 je t Kohlen gehoben worden: 

im Ruhrbezirk .. 
im Saarbezirk . . . . . 
in Niederschlesien . . . 
in Oberschlesien (1912) . 

rd. 1,3 t Wasser, 
rd. 1,9 t Wasser, 
rd. 3,0 t Wasser, 
rd. 4,9 t Wasser. 

Damit steht der Ruhrbezirk noeh am gunstigsten da. 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Wasserfiihrung kommt aber erst richtig zum Ausdruck, wenn man 

den Begriff ,,1 t Wasser" (= 1 ma Wasser), d. h. die dauernde Hebung von 1 m3/min wahrend eines Jahres 
nach den verursachenden Kosten betrachtet. Nach den Feststellungen des friiheren Direktors der Bochumer 
Bergschule, Professor Dr. HEISE (1931) kostet die Hebung von 1 m3/min Wasser wahrend der Dauer eines 
Jahres (= rd. 525000 t im Jahr) 

aus 200 m Teufe 
aus 400 m Teufe 
aus 600 m Teufe 

rd. 42000 RM, 
rd. 85000 RM, 
rd. 135000 RM. 

Danach wachsen also die Kosten der Hebung aus groBerer Teufe unverhaltnismaBig schnell an. Be· 
riicksichtigt man, daB die durchschnittliche Tiefe der Ruhrschachte heute etwa 600 m betragt, so liegt die Hohe 
der geldlichen Belastung der Gruben auf der Hand. Sie kann sogar so groB werden, daB sonst ertragreiche, 
tiefe Zechen ihren Betrieb einstellen muBten, wie Z. E. Maximilian bei Hamm und Hermann bei Bork. Aber 
auch manche in viel geringerer Tiefe bauenden Zechen, wie Johann Deimelsberg, Eintracht Tiefbau und die 
Steinkohlenzeche am Piesberg bei Osnabriick, haben unter anderem infolge der hohenKosten der Wiiltigung 
starker Wasserzufliisse den Betrieb nicht aufrecht halten konnen. Ais Beweis fiir die starke Belastung des 
Bergbaues durch die Wasserhaltung sei angefiihrt, daB im Jahre 1913 die Kosten fiir die Wiiltigung von 
218,7 Mill. ma Wasser aus rd. 680m Teufe mehr als 60Mill. RM betragen haben. 

In Erkenntnis der praktischen Bedeutung der Bearbeitung wasserwirtschaftlicher Fragen ist nach dem 
Kriege bei der geologischen Abteilung der W.E. eine besondere, mit der Priifung dieser Fragen betraute Stelle 
(sog. Wasserwirtschaftsstelle) eingerichtet worden, die nach ihrer Aufhebung im Jahre 1923 im Jahre 1933 
wieder besetzt wurde. 

Aus den Ermittlungen dieser Wasserwirtschaftsstelle (vgl. dazu Tabelle 46) geht 
hervor, daB im Jahre 1921 bei einer Forderung von rd. 94 Mill. t Kohlen rd. 197 Mill. t 
Wasser gehoben worden sind. Das Verhaltnis der geforderten Kohle zum gehobenen 
Wasser hat also damals im Gesamtdurchsehnitt des Ruhrbezirkes etwa 1:2 betragen. 
Reute 'ist dieser Quotient weit gunstiger, da in den letzten Jahren gerade die Zeehen 
mit ungewohnlieh hohen Wasserzuflussen stillgelegt worden sind. Beispielsweise verhielt 
sieh im Jahre 1928 bei den Ver. Stahlwerken die Kohlenforderung zur Wasserforderung 
wie 1: 1. 
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Tabelle 46. 
Wasserhebung und Fiirderung im Ruhrkohlenbezirk im Jahre 1921. (Nach TRUMPELMANN.) 

Gebiet der I Gebiet der Gebiet der 
Zeohen ohne ' Zeohen unter Zeohen unter dem Aus- Gesamt-Mergeliiber- I gehenden des Emscher- gebiet lagerung 

jweiBen Mergels mergel 

(a) (b) (0) I 
I 

I 
I I 

GesamtzufluBmenge m3 81742000 45419000 i 69875000 197036000 
-~- -86 --- -- ~133-- - -------

GesamtzufluBmenge m3/min 155 374 
- --- ----~- I 

Zahl der Schachtanlagen . 65 
I 

41 154 260 _ ... _--. .. _-
ZufluB je Sohachtanlage ma 1258000 1108000 454000 758000 

I I 
--.- --.~-

ZufluB je Schachtanlage ma/min 2,39 2,11 0,86 1,47 

Gesamtkohlenfiirderung t I 11289000 12192000 I 69891000 93372000 
- ----- ---- I 

Fiirderung je Schachtanlage 173700 297400 453800 359100 

Verhaltnis der Wasser- zur Kohlenfiirderung 
auf 1 t 7,24 3,73 1,00 2,11 

Vergleichsweise sei erwahnt, daB - nach Angabe des alten Sammelwerks - im Jahre 1899 (d. h. zu einer 
Zeit, wo der Abbau noch auf vielen Gruben ohne schiitzendes Deckgebirge umging) bei einer Kohlenfiirderung 
von rd. 55 Mill. t rd. 169 Mill. m3 Wasser, also rd. 3 m3 Wasser je 1 t Kohle gehoben worden sind, gegeniiber 
rd. "m3 Wasser 1885, rd. 2 m3 1913, rd. 2,4 m3 1920 und rd. 1,6 m3 1926. 

Immerhin ist die Menge des geforderten Wassers noch iiberaus groB, wie schon allein 
daraus hervorgeht, daB die tagliche Wasserhebung im Jahre 1926 rd. 490000 m3 betrug, 
wahrend der tagliche Wasserbedarf der Stadt Essen sich auf rd. 54000 m3 belief. Die 
jeden Tag von den Zechen gehobene Wassermenge wiirde also ausreichen, um eine IOmal 
groBere Stadt als Essen mit Wasser zu versorgen. 

B. Die hydrogeologischen Verhaltnisse des Deckgebirges. 
Der sehr verschiedenen Art der Wasserfiihrung innerhalb der einzelnen Formations

glieder des Ruhrbezirkes entsprechend, sollen der Reihe nach erst die Wasser des Deck
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Abb. 684. Geohydrologischcs Dbersichtsbild des Ruhrbezirkes. 

auf eigene Untersuchungen. Aus diesen Arbeiten geht hervor, daB hinsichtlich der Frage 
der Wasserfiihrung gegeniiber den alteren Anschauungen viele neue Beobachtungen 
gemacht worden sind, die zu wichtigen Erkenntnissen gefiihrt haben. 
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Hydrogeologisch betrachtet, besteht das flozfiihrende Steinkohlengebiet aus 
z wei Teilen (s. Abb. 684): einem kleinen, im S gelegenen Gebiete von etwa 550 km2 

Inhalt, in dem die Schichten des Karbons unmittelbar zutage ausgehen und den Nieder
schlagen ± ungehinderten Eintritt gewahren, sowie einem rd. 5500 km2 groBen nordlich 
gelegenen und durch ein Deckgebirge (Tertiar und obere Kreide) gegen Niederschlage 
± geschiitzten Gebiet. Dementsprechend ergibt sich nach den Ermittlungen der Wasser
wirtschaftsstelle (TRUMPELMANN 1923/24) beziiglich des Verhaltnisses von Kohle zu 
Wasser (s. Abb. 685): 

I 

/ 
/ 

I 

fiir die Kohlenfelder ohne Mergeliiberdeckung . . . . . . . . . . . .. 1: 7,24, 
fiir die Kohlenfelder im Gebiet des ausgehenden Cenomans und Turons . 1: 3,73, 
fiir die Kohlenfelder im Gebiet des wasserstauenden Emschermergels 1: 1. 

Wasserhebul19 in cbm je 1 t gefOrderter Kahle 
im Gebiet der lechen 

unterha lb des Emschermergels im Ausg .. henden des 
Turons und Cenomans 

W .... ,n J,73Cbm 
Koh[p 1.1 1,0 t 

ohne Mergelu berlagerung 

w.""n 7,l4tbm 

Koh l. U 1.0 t Slid 

I 
/ 

/ 

/ 
I 

/ 
I 

/ ..... 
/ ........ 

I ........... 

I 
/ 

I 
Abb.685. Schematisches Bild der WasserfOrderung im Ruhrbezirk. 

/ 
/ 

Wenn auch die hier angegebenen, rein rechnungsmaBig festgestellten Verhaltniszahlen wegen der Ver
mengung von Gebieten sehr verschiedener Wasserfiihrung miteinander kein zutreffendes Bild fiir die absoluten 
Wasserzufliisse einer Einzelgrube vermitteln konnen, so laBt sich daraus doch ersehen, wie sehr die wasser
wirtschaftlichen Verhaltnisse einer Grube durch das Vorhandensein und die Art des Deckgebirges ± maB
geblich beeinfluBt sein konnen. Sitzen doch schon innerhalb des Gebietes einer einzelnen Grube im allgemeinen 
in dem vom Mergel iiberdeckten Teile des Grubenfeldes weit geringcre Wasserzufliisse zu als im mergel
freien Teile. 

Bekanntlich sind die wassediihrenden Schichten des Deckgebirges durch wasser
stauende Schichten gewissermaBen in Grundwasserstockwerke zerlegt, die meist nichts 
oder kaum etwas miteinander zu tun haben. 

1m Gagensatz zu dem im bergmannischen Schrifttum noch vielfach gebrauchten Ausdruck "Wasser
trager" fiir die undurcWassigen Schichten des Deckgebirges sollen die die wasserhaltenden oder wasserfiihrenden 
Schichten nach oben und unten abschlieBenden, wasserundurchlassigen Schichten als Wasserstauer be
zeichnet werden. 

Die Wasserfiihrung dieser Horizonte ist entweder an lockere (porose) oder an feste 
(kliiftige) Gesteine gebunden. 1m ersten FaIle haben wir es mit Schwimmsand-, im 
zweiten FaIle mit Kluftwasserhorizonten zu tun. 

1m Nachstehenden sollen nun die am Aufbau des Deckgebirges beteiligten Forma
tionen (in der Richtung vom Liegenden zum Hangenden), namlich Zechstein und 
Buntsandstein, Kreide, Tertiar und Diluvium vorwiegend auf Grund der bei 
bergbaulichen Arbeiten (Schachtabteufen) gesammelten Beobachtungen auf ihre Wasser
fiihrung untersucht werden (s. Abb. 686). 

Leider vermogen die beim Abteufen der zahlreichen Gefrierschachte angestellten Beobachtungen wenig 
iiber die tatsacWichen Verhaltnisse der Wasserfiihrung der durchteuften Scbichten zu besagen, da in den in 
Frage kommenden Zonen das Wasser gefroren ist. 

1. Zechstein. 
Die das Steinkohlengebirge diskordant iiberlagernden Schichten des Zechsteins 

(und Buntsandsteins) bedecken rechtsrheinisch einen kleinen Teil der Oberflache des 
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Karbons in der Gegend von Wesel bis Dorsten, etwa nordlich der Linie Duisburg, Ham
born, Bottrop, Gladbeck, Dorsten und Marl. Links des Rheins kommt das nordlich der 
Linie Homberg, Mors und Issum gelegene Gebiet in Betracht (vgl. Abb. 425). Hier sind 
sie vorwiegend in eingesunkenen Grabenschollen, aber auch auf Horstschollen erhalten 
geblieben. Die Ablagerungen des Zechsteins setzen sich hier vorwiegend aus wasser
stauenden, kalkigmergeligen und geschlossenen Gesteinsbanken (Mergelschiefer), teils 
aber auch aus kalkig-dolomitischen und kltiftigen, d. h. wasserdurchlassigen und steIlen
weise auch wasserftihrenden Schichten zusammen. 

Nach den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen haben sich im Ruhrrevier die 
Schichten des Zechsteins im allgemeinen als nicht sehr wasserreich erwiesen. Ins
besondere hat der in Mitteldeutschland wegen seiner wasserreichen Ausbildung so wenig 
geschatzte "Plattendolomit" des oberen Zechsteins angenehm enttauscht. 

Das gutartige Verhalten des Zechsteins geht schon daraus hervor, daB z. B. die auf der Zeche Graf 
Moltke vor langen Jahren zum ersten Male ohne genaue Kenntnis der Deckgebirgsverhaltnisse bis in den 
Zechstein getriebenen Querschlage und Strecken vollig trocken waren. Dagegen zeigten die Erfahrungen beim 
Niederbringen der Mollerschachte sowie jiingere Beobachtungen beim Abteufen der Beeckerwerth-, 
Borth-, Wallach- und Patt bergschachte, daB den Schichten des Zechsteins, soweit sie kalkig und kliiftig 
ausgebildet sind, auch groBere Wassermengen zusitzen konnen. Auf den letzteren war allerdings der Austritt 
von Wasser in diesen Schichten infolge Anwendung des Gafrierverfahrens beim Abteufen nicht unmittelbar 
festzustclIen. 

1m allgemeinen konnte beobachtet werden, daB die den Zechstein durchsetzenden Kliifte vielfach mit 
Fasergips und Anhydrit, im Salzton mit Fasergips und im Salz mit Kristallsalz ausgefiilIt sind. 

Bemerkenswerterweise ist der den Zechsteinschichten eingelagerte Salzkorper, wie z. B. auf den Borth
schachten, vor der Einwirkung von Wassem durch einen wasserundurchlassigen, wellig gelagerten, von Salz 
durchsetzten Salzton vollig geschiitzt. 

Unter den Zechsteinschichten hat sich der Gips als Wasserstauer erwiesen, soweit er in geniigender 
Machtigkeit entwickelt ist. Wo vorhanden, bildet er auch die stauende Schicht gegeniiber dem Wasser aus 
dem Buntsandstein. 1m iibrigen schlieBen ganz allgemein die mergeligen und tonigen Schichten des Kupfer
schiefers die gesamten Wasser des Zechsteins gegen das Karbon abo 

Auch die im 0 des Bezirkes (im westfalisch-lippischen Bergland) im Zechstein niedergebrachten Bohrungen 
von Niederbarkhausen, Detmold, Sonneborn u. a. haben (nach MESTWERDT) im Zechstein keine nennenswerten 
Wassermengen erschroten. 

2. Buntsandstein. 
Wesentlich anders verhalten sich die den Zechstein tiberlagernden Schichten des 

Buntsandsteins. Sie haben im allgemeinen eine so starke Wasserftihrung gezeigt, 
daB sie nur unter groBen Schwierigkeiten durchteuft werden konnten. Ihrer petrographi
schen Beschaffenheit nach handelt es sich zum Teil um mehr oder weniger feste Sandsteine 
(und Konglomeratlagen) mit vertikal und horizontal verlaufenden Spalten, Kltiften 
und Haarrissen, auf denen Salzwasser unter hohem Druck umlaufen. Stellenweise sind 
die Sandsteine infolge Armut an Bindemitteln sehr mtirbe und zum Teil sogar vollig 
locker. Diese Sande haben dann die Eigenschaften richtiger Schwimmsande. Mitunter 
finden sich ± machtige Lettenbanke eingelagert, die wasserftihrende Horizonte abschlieBen 
konnen. Ganz besonders wasserreich erwies sich eine etwa 10 m machtige Sandschicht 
an der Grenze des mittleren zum oberen Buntsandstein. Tatsachlich sind im Buntsand
stein - wenigstens vortibergehend - fast aIle Schachte beim Abteufen ersoffen. 

Urn ein Beispiel anzufiihren, stieg nach Durchteufen des cenomanen Mergels das Wasser auf den Moller
schachten (Schacht I) innerhalb des Griinsandes aus dem liegenden Buntsandstein unter gewaltigem Druck 
hoch und lieB den Schacht zeitweise ersaufen. Die stark salzigen, aber nicht harten Wasser - sie enthielten 
2,55% NaCl nebst Spuren von Eisen, Ammoniak und Schwefelsaure - fiihrten auch noch groBe Mengen 
mechanisch mitgerissenen Gesteinsma terials mit sich, die sich beim Klaren oder Filtrieren in Gestalt eines feinen 
roten Schlammes absetzten. Nach dem Trocknen zeigte der Schlamm folgende Zusammensetzung: 7,21 % 
Fe20 a, 22,49% AI20 a, 64,70% Si02 und 3,35% NaCl. Das auf der Zeche Rheinbaben erschrotene Wasser 
ergab nach der Analyse des Laboratoriums d. W.B. in II: 17,896 g NaCl, 1,982 g CaCI2 , 0,309 g MgS04 , 

0,023 g MgCOa, 0,030 g Si02 • 

Weiter versoff im Buntsandstein voriibergehend Schacht I des Steinkohlenbergwerkes Zweckel. 
Mit noch groBeren Wasserschwierigkeiten hatte die Deutsche Solvay-Gesellschaft beim Abteufen ihrer 

Doppelschachte Borth und Wallach auf der linken Rheinseite zu kampfen. Dem hier sehr kliiftigen und 
miirben, stellenweise rein sandigen Buntsandstein entstromten nach HORNUNG zu wiederholten Malen im 
Schacht so groBe Salzwassermengen, daB aIle Bemiihungen, den Schacht vermittelst des Zementierverfahrens 
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herunterzubringen, vergeblich waren, trotzdem riesige Mengen von Zement (in einem Falle bei 400 m rd. 
80225 kg) zum Versteinen verbraucht wurden. Gelang es, die wasserfiihrenden Kliifte zu versteinen, so suchte 
sich das Wasser einen anderen Weg seitlich der geschlossenen Kliifte. 

Auf Schacht Wallach II ereignete sich nach L~NDGRXBER bei 463 m ein Wasserdurchbruch, der etwa 
60 m3/min brachte und den Schacht bis 80 m unter der Hangebank erfiillte, wobei gleichzeitig rd. 700 m3 

Sand eingeschwemmt wurden. Nur mittels des Gefrierverfahrens gelang es, herunterzukommen. Machtigere 
Letteneinlagerungen haben dann das Eindringen des Wassers in den Zechstein bzw. in das Karbon verhiitet. 

Trotz der verhaltnismaBig hohen Gutartigkeit des Zechsteins ist eine Sicherung des 
Steinkohlengebirges gegeniiber den Wassern des Buntsandsteins durch die Schichten 
des Zechsteins kaum in dem MaBe gegeben, wie sie durch den tonigen ceno
manen Griinsand gegeniiber den Wassern des Turons und oberen Cenomans bewirkt 
wird. Jedenfalls wird durch die Uberlagerung des Karbons von Schichtengliedern des 
Buntsandsteins die Moglichkeit von Wasserdurchbriichen im Karbon erhoht. Die 
Hauptursache hierfiir liegt in der tektonischen Zerrissenheit des ganzen Gebietes mit 
seinen sowohl den Buntsandstein und Zechstein als auch die Kreide durchsetzenden 
Verwerfungen, die den Deckgebirgswassern aus dem Buntsandstein und Zechstein den 
Zutritt zum Karbon ermoglichen konnen. 

3. Kreide. 
Wegen ihrer weit groBeren Ausdehnung sind die wasserfiihrenden Ablagerungen 

der Kreide naturgemaB von besonderer Bedeutung fiir den Bergbau, zumal die Kreide 
von jeher, solange iiberhaupt Schachte durch sie abgeteuft worden sind, hinsichtlich 
ihrer Wasserfiihrung gefiirchtet war. Hier besteht zudem die Gefahr einer unmittel
baren Verbindung der Wasser der Kreide mit dem Karbon in weit starkerem MaBe, da 
eine sehr groBe Zahl alter karbonischer Spriinge auch das Kreidedeckgebirge durchsetzt. 

Die Wasserfiihrung der unteren Kreide ist fiir das eigentliche Bergbaugebiet 
ohne Belang, da Ablagerungen dieser Stufe als unmittelbares Hangendes von Stein
kohlengruben im engeren Ruhrbezirk nicht vorhanden sind. Nach den Bohrergebnissen 
sind zwar wiederholt im Gault Solen aufgetreten, doch eriibrigt es sich, auf diese fiir den 
Bergbau praktisch bedeutungslose Schichtenfolge hier naher einzugehen. 

Die Wasserzufliisse aus den verschiedenen Stufen der oberen Kreide hangen in 
erster Linie von der petrographischen Beschaffenheit der Gesteine und nicht von der 
Formation als solcher abo Ganz allgemein gelten dem Bergmann das Cenoman (Essener 
Griinsand) und der Emschermergel (grauer Mergel) als ± wasserarm, das Turon 
(weiBer Mergel) und das Senon (sandiger Mergel) dagegen als wasserreich. 1m einzelnen 
steht die Wasserfiihrung der verschiedenen Kreidestufen mit den sowohl in der Rich
tung von W nach 0 als auch von NW nach SO eintretenden faziellen Anderungen der 
Schichtenausbildung im engsten Zusammenhang. 

So ist Z. B. im 0 der Hauptwasserfiihrer das kluftreiche Turon. Dagegen 
iibernimmt im W auf den Randstaffeln des Rheintalgrabens der meist sandige Emscher 
bzw. das Senon diese Rolle, wahrend mehr nach der Mitte des Bezirkes zu, praktisch 
genommen, weder wasserfiihrender Emscher noch kliiftiges wasserreiches Turon, dafiir 
aber wasserreiches Senon vertreten ist. In der Gegend zwischen Essen, Gelsenkirchen 
und Bottrop sind die Wasserzufliisse aus dem Deckgebirge :qicht sehr bedeutend. 

Wie schon MIDDELscHuLTE (1902) klar erkannt hat, kann man innerhalb des groBten 
Teiles des Kreidedeckgebirges vornehmlich zwei Wasser horizon te, d. h. einen un teren 
Kluftwasserhorizont (Turon-Cenoman) und einen oberen Schwimmsand
horizont (Senon) unterscheiden. Beide Horizonte werden durch den in der Mitte und 
im 0 des Bezirkes iiber 200 m machtigen, tonigen, grauen, im allgemeinen wasser
stauenden Mergel, den sog. Emschermergel, getrennt. Diese wichtige Eigenschaft 
verliert der Emscher auch durch Einwirkungen des Abbaues nicht. In den obersten 
60-80 mist aber auch der Emscher wasserfiihrend, da er hier meist fester und kluft
reicher ist und seine Kliifte und Schichtfugen durch Korrosion erweitert sind. Gelegent
lich fiihrt er auch noch einmal - etwa in der Mitte - eine wasserfiihrende Zone, wie auf 
Zeche de Wendel. 1m W andert sich seine im allgemeinen wasserstauende Eigenschaft 
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mit dem faziellen Ubergang in sehr sandigen Mergel, so daB er hier ganz allgemein wasser
fiihrend wird, wie auf der Zeche Graf Moltke, Hugo, Lohberg u. a. a. O. 

Bemerkenswerterweise handelt es sich in dem Wasser des 0 beren Horizonts (iiber 
dem Emscher) ausschlieBlich urn SiiBwasser, das aus den unmittelbaren Tagesnieder
schlagen stammt, wahrend der tiefere fast durchweg Salzwasser (Sole) und nur 
gelegentlich SiiBwasser fiihrt. 

a) Der untere Kluftwasserhorizont. 
. Der vorwiegende Wasserhorizont der oberen Kreide ist der weiBe Mergel, der die 

VIer Stufen des Oberturons (Schloenbachiplaner), des Mittelturons (Scaphiten

Abb. 687. MitZementausgeflilite offene 
Kalkspatkluft im Turon. S.W.B. 

und Lamarckiplaner), des Unterturons (Labiatusplaner) 
sowie den oberen kalkigen Teil des Cenomans (Rhoto
magensiskalke) umfaBt. Je nach ihrer faziellen Ausbildung, 
ob mehr kalkig oder mehr tonig, konnen samtliche vier 
Stufen des weiBen Mergels ± wasserfiihrend sein. Auch in 
den sog. Griinsanden (Soester, Bochumer und Essener Griin
sand) sind beim Schachtabteufen je nach ihrer faziellen 
Entwicklung stellenweise ± groBe Wassermengen erschroten 
worden. 

Die Hauptwasserfiihrer stellen die Zonen der dickban
kigen und festen kliiftigen Mergelkalke des Schloenbachi
und Lamarckiplaners dar. 

Aus diesen wasserreichen Zonen gewannen friiher z. B. 
die im S der Stadt Dortmund gelegenen groBen Brauereien 
ihr Wasser. 

Zum Beweis fiir die starke Wasserfiihrung erinnere ich an die Zu
fliisse beim Abteufen der Schachte A. v. Hansemann (rd. 42 m3 ), Zeche 
Viktor (rd. 21 m3 im Schloenbachiplaner) und der stillgelegten Zeche 
Maximilian bei Hamm (6,5 m3). Bisweilen war die ZufluBmenge beim 
Abteufen so groB, daB das Wasser im Schacht hochging. Auf Zeche Hansa 
stieg das bei 80 m Teufe im Schacht angeschlagene Wasser, die Schacht
rohre erfiillend, in 12 Stunden bis zur Rasenhangebank und floB dort 
artesisch aus. Auch beim Durchbruch auf der Zeche Maximilian gingen 
die Wasser hoch und stiegen iiber die Hangebank. 

Stark tonig entwickelte Zonen, wie der Labiatusplaner, 
sind stellenweise nicht so reieh an wasserfiihrenden Kliiften 

und scheinen daher gelegentlieh bzw. ortlieh einen ± guten WasserabschluB bestimmter 
Kluftsysteme bzw. Wasserstockwerke gegeniiber anderen oder gegeniiber der Gesamt
heit bewirken zu konnen. Dieses Verhalten wird dadureh bewiesen, daB sieh z. B. am 
Ausgehenden des wasserstauenden Emschers und bisweilen auch iiber den tonigen 
Labiatusmergeln Quellhorizonte beobaehten lassen. Die Bedeutung dieser wasserstauen
den Zwisehenlagen geht jedoeh nieht so weit, daB durch ihr Auftreten gewissermaBen 
eine Zerlegung des gesamten Grundwassers in mehrere vollig unabhangige Wasser
stockwerke bewirkt wiirde, wie gelegentlieh angenommen worden ist. 

Die wasserreichen Kluftzov-en werden heute beim Durchteufen mittels des Zementierverfahrens iiber
wunden, wobei die Kliifte so vollig mit Zement ausgefiillt werden, daB ein Wasserumlauf unmoglich ist. Der 
dichte VerschluB derartiger Spalten durch Zement geht aus Abb . 687 hervor. 

N aeh alter Lehrmeinung gilt in bergmannischen Kreisen als Was s e r s tau e r dieser 
wasserreichen Stufe das Cenoman in der Fazies des Essener Griinsandes. Diese An
nahme ist aber nur mit gewissen Einschrankungen richtig. Tatsachlich besitzt der Essener 
Griinsand diese Eigenschaft nur dort, wo er bei groBerer Machtigkeit sehr tonig entwickelt 
sowie kluftfrei ist und geniigende Plastizitat aufweist, wie im Gebiet von Essen, Gelsen
kirchen, Recklinghausen u. a. a. O. In anderen Gebieten, insbesondere im 0 des Reviers, 
ist der cenomane Griinsand vielfach kalkig und wenig plastisch und bricht durch Ab
bauwirkungen nach Art des Sandsteins herein (s. Abb. 688). Von einer wasserstauenden 
Wirkung kann in diesen Fallen nicht mehr geredet werden. Stellenweise wird er sogar 
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selbst ± wasserfiihrend bzw. gestattet den Kluftwassern der hoheren Zonen den Durchtritt 
zum Karbon, besonders dann, wenn er von mehr oder weniger stark verwerfenden Kliiften 
durchsetzt wird (s. Abb. 689). Ortlich kann die Aufgabe des Cenomans, als Wasserstauer 
gegen das in Abbau stehende Steinkohlengebirge zu dienen, von den tonigen Gesteinen 
des als Sicherheitspfeiler die
nenden flachgelagerten Kar
bons iibernommen werden. 

Von besonderer Bedeutung fur 
die Rolle des Cenomans als Wasser
stauer sind daher die Lagerungs
verhaltnisse des darunter gelegenen 
Steinkohlengebirges und seine fa
zielle Ausbildung. Liegt der Essener 
Grunsand uber steil aufgeriehteten 
und an Sandsteinen reiehen Karbon
sehiehten, die unmittelbar unter 
dem Grunsand abstoBen, so wird er 
als wasserstauend den Wirkungen 
des Abbaues weit weniger wider
stehen konnen und leiehter wasser
durehlassig werden, als wenn es sieh 
in den unterlagernden Sehiehten urn 
horizontal gelegene und an Sehie
fertonen reiehe Karbonsedimente 
handelt. 

Immerhin hat der Esse
ner Griinsand bis zum Jahre 
1921 noch rd. 100 Zechen mit 
einem ZufluB von weniger als Abb.688. Hereinbrechen des Essener Griinsandes infolge Wirkungen des Abbaues 

auf einer Zcche im SO des Bezirkes. Aufn. Bcrgbau-Verein Essen. 
1 m3/min als Wasserstauer ge-
dient, wahrend er nur 20 Zechen groBere Zufliisse von 1 bis 10 m3 aus dem Deckgebirge 
gebracht hat. 

Aufgabe des Bergbaues muB es daher sein, wo angangig, die wasserstauende Eigensehaft des Essener 
Grunsandes dureh mogliehst bruehlose Senkung des Deekgebirges zu erhalten, besonders dort, wo es von 
jungeren Verwerfungen, d. h. von wiederaufgerissenen, alten tektonisehen Sprungen durehsetzt wird. 

1m Hinblick auf die Bedeu
tung der Wasserfiihrung des wei
Ben Mergels fiir den Bergbau sei 
hier noch etwas ausfiihrlicher auf 
die verwickelten Verhaltnisse der 
Wasserverhaltnisse des Turons 
eingegangen. Offenbar hangt die 
Menge des im weiBen Mergel zu
sitzenden Wassers nicht nur von 
der petrographischen Ausbildung ~ 

w o 

~~ "' ____ ~H ~ ______ ~10~OL_ ____________________________ _ 

~ 
Abb.689. Wasserdurchbriiche an Kreideabstiirzen auf Zeche Kurl 

(SeigerriB von FlOz Mausegatt). 

des Gesteins, sondern auch von seiner Gesamtmachtigkeit abo Da die mittlere Machtig
keit der kluftwasserfiihrenden Schichten des Turons im S nur einige 10 m, nordlich der 
Lippe (zwischen Hamm und Haltern) aber schon etwa 150-180 m miBt, wachst mit der 
Zunahme der Machtigkeit natiirlich in etwa auch seine Gefahrlichkeit beziiglich der 
Wasserfiihrung. Diese ist jedoch nicht lediglich eine Funktion der Machtigkeit des 
Turons sowie seiner faziellen Ausbildung. Auch die Lage im Gesamtgebiete des weiBen 
Mergels und ferner Zahl, Ausbildung und Ausdehnung der wasserfiihrenden Kliifte sowie 
die Art ihres Zusammenhanges untereinander spielen eine bestimmte Rolle. 

Ais Wasserfiihrer des Turons sind einerseits sehr flach fallende Kliifte, die wohl 
meist mit den Sedimentationsfugen der Kalkmergel zusammenfallen, von groBer Bedeu
tung, andererseits sind auch die verschiedenen fast seigeren Kluftsysteme von Wichtig
keit. Besitzt doch das von ihnen durchsetzte Gestein (vorwiegend Kalkmergel, Mergel
kalke und Mergel) im Gegensatz zu den Sandsteinen des Karbons kein groBes Poren-
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volumen, SO daB das Nebengestein praktisch undurchlassig ist. Unter diesen Spalten 
sind "natiirliche" und im eigentlichen Bergbaugebiet auch "kiinstliche" zu unterscheiden: 
Zu den ersten gehoren die verschiedenartigen, stellenweise durch Wirkung der Wasser 
erweiterten und ± offenen Gesteinskliifte [Diaklase (Losen) und Paraklase (Ver
werfungen)] . 

Die als Hauptwasserfiihrer in Betracht kommenden natiirlichen Vertikalkliifte 
sind, je nachdem, ob es sich um "Losen" oder "Verwerfungskliifte" handelt, nach Aus
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bildung und Richtung sehr verschieden. Die 
Losen stellen einfache, ± steilstehende 
enge Spalten mit meist glatten Ebenen dar, 
die gelegentlich an bestimmten Schicht
fugen absetzen, um dann wieder in der 
alten Richtung weiterzulaufen. Sie diirften 
schon bei der Austrocknung des Kalk
schlammes entstanden sein. Demgegeniiber 
stehenKliifte, welchedeutliche Verwerfungs
erscheinungen zeigen und ortlich mit 
Gangart ausgefiillt sind. In ihnen sind 
vorwiegend Spalten zu erblicken, die aus 
dem Steinkohlengebirge in die Kreide 
durchsetzen. Sie bestehen nicht selten aus 
einer Hauptkluft und mehreren stellenweise 
gabelig verzweigten Nebenkliiften (s. Ab
bildung 690) und bilden dann eine ± breite 
Storungszone. Sie sind es auch, die in der 
Hauptsache die Verbindung der hangenden 
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Abb. 690. Beim Schachtabteufen aufgeschlossene wasserfiihrende Abb. 691. Kluftrose des Deckgebirges der Zeche de Wendel. 
KIiifte im Turon der Zeche Maximilian. Nach Zechenangaben. Nach RAUB. 

mit den liegenden Schichten hinsichtlich der Wasserfiihrung vermitteln. Auf ihnen 
geht z. B. beim Bohren die Spiilung verloren. 

Das Hauptstreichen der teils auf Pressung, teils auf Zerrung beruhenden Verwer
fungskliifte scheint die NW -SO-Richtung (bzw. die zu ihr senkrechte NO-SW-Rich
tung) zu sein, was sich auch aus dem Verlauf der zahlreichen, genau festgelegten Stron
tianitgange (s. Abb. 649) ergibt. Andererseits scheint festzustehen, daB viele Kliifte 
an keine bestimmte Richtung gebunden sind. 

Zu diesem Ergebnis kommt auch RAUB (1933), der auf Grund genauer Beobachtungen beim Abteufen 
der Schachte Franz und Humbert der Zeche de Wendel eine Kluftrose der wasserfiihrenden Kliifte aufstellen 
konnte (s. Abb. 691), aus der sich eine Bevorzugung einer bestimmten Richtung kaum herauslesen laBt. 
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Zu den kiinstlichen Rissen zahle ich die noch viel zu wenig beachteten, durch Abbau 
entstandenen Risse, auf deren Bedeutung unter anderem RAUB (1933) hingewiesen hat. 

Manche der das Turon oder das Senon durchsetzenden Vertikal
klUfte sind schon seit alter Zeit wieder durch Kalkspat (s. Abb. 692), Gips 
oder Pyrit, seltener durch Strontianit oder noch seltener durch Colestin 

Abb. 692. Durch Kalkspat verheilte 
Kluft im Turou. S.W.B. 

Abb. 693. COlestiu auf eiuer Kluft im Turou. Zeche Westfaleu bei 
Ahleu. S.W.B. 

(s.Abb.693), den ich zum crstenMale imDeckgebirge derSchacht
anlage lill auf der Zeche Westfalen bei Ahlen fand, verheilt. 
Andere Wasserkllifte haben durch chemische Auflosung des 
Kalkes eine Erweiterung erfahren und klaffen - wenn auch nur 
stellenweise - mehrere Dezimeter weit (s. Abb. 694). Wieder 
andere scheinen sich erst im Laufe der Zeiten zu flillen bzw. 
wieder von Mineralabsatz frei zu werden, da die Absatz- bzw. 
Losungsfahigkeit von dem jeweils herrschenden Druck, der 
Kohlensaurefiihrung und der Temperatur abhangig ist. Wieder 
andere zeigen durch ihre mylonitisierte oder von Rutschfliichen 
durchzogene Ausfiillungsmasse, daB sich auf ihnen wiederholtc 
Bewegungen abgespielt haben. 

Neuere Beobachtungen machen es wahrschein
lich, daB - wenigstens stellenweise - die ± hori
zontal verlaufenden und durch das Grundwasser 
ortlich erweiterten Schichtfugen (Sedimentations
fugen) die wichtigsten Wasservermittler sind. 

Sehr bemerkenswert fiir die Wasserfiihrung des 
Gebirges ist unter anderem die Tatsache, daB in 
Gebieten, die im Bereiche der yom Abbau ausgehen
den Gebirgsbewegungen liegen, infolge Offnung der 
Kliifte weit groBere Wassermengen erschroten wer
den konnen als in Gebieten, die frei von derartigen 
Beeinflussungen geblieben sind. 

So wurden beim Abteufen des schon beeinfluBten Schach
tes IV der Zeche Radbod groBere Wassermengen erschlossen, 
wahrend die drei ersten Schachte fast trocken herunterkamen. 

Soweit unsere Beobachtungen reichen, bilden die 
Spalten des Turons - und im 0 auch des Ceno
mans - ein stellenweise durch Querspriinge mitein-

w o 

Abb.694. Offeue Kluft im Turou (Schacht III 
ander verbundenes, weitverzweigtes, ± weitmaschiges der Zeche Westhauseu). 

Netzwerk hakig ausgebildeter Kliifte. GesetzmaBig-
keiten beziiglich des Auftretens der Kliifte in den verschiedenen Horizonten der Kreide 
bzw. hinsichtlich bestimmter Richtungen oder der Verbindung der Kliifte untereinander 
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sind daher nur gelegentlich zu erkennen. Die ortlich vorhandene Durchkreuzung der 
verschiedenen Kluftarten bedeutet aber noch nicht, daB nun die einzelnen Kliifte aIle 
miteinander in Verbindung stehen. Das ergibt sich schon daraus, daB sich mitunter 
Kliifte bzw. Kluftsysteme gegenseitig durchdringen, die in ihrem Inhalt ganz voneinander 
verschieden sind. 

1m Gegensatz zu den Steinkohlengebirgskliiften fiihren oft nur wenige Meter voneinander gelegene Kliifte 
der Kreide entweder Sole oder siiBes Wasser oder auch Sole und SiiBwasser iibereinander. Einige enthalten 
Petrol-, andere Grubengase. 

Jederualls ist die Frage des Zusammenhangs der wasserfiihrenden Kliifte 
im weiBen Mergel auf Grund vieler Beobachtungen bei Wasserdurchbriichen und -ein
briichen beim Schachtabteufen dahin zu beantworten, daB im gesamten weiBen Mergel 
teils auf unmittelbare, teils auf mittelbare Verbindung der stellenweise mit artesisch 
gespanntem Wasser gefiillten Kliifte sowohl nach der Vertikalen als nach der Horizontalen 
geschlossen werden kann (WEGNER 1922). 

So sank z. B. bei Gelegenheit des Wasserdurchbruches auf Zeche Maximilian der Solspiegel der 1,5 km 
entfernt gelegenen Werriesquelle (bei Hamm) urn 50 m, wahrend gleichzeitig auch die Solquelle Neuwerk der 
noch we iter entfernten Saline Werl in der Ergiebigkeit nachlieB. Ein anderes sehr bekanntes Beispiel bietet 
die schon im Bd. I des Sammelwerkes 1903, S. 248 gebrachte Beeinflussung des Wasserspiegels im stilliegenden 
Schacht A. v. Hansemann durch den Beginn der Siimpfungen auf den benachbarten Zechen Erin und Hansa. 

DaB stellenweise besondere Spaltensysteme infolge verschiedener Leitfahigkeit der 
Spalten und schneller DurchfluBmoglichkeit in engerer Verbindung miteinander stehen 
als mit anderen, braucht kaum besonders betont zu werden. 

Diesem offenbar bestehenden Zusammenhang der Kliifte des weiBen Mergels unter
einander scheinen viele Beobachtungen zuwiderzulaufen. So hat man nicht selten fest
stellen konnen, daB innerhalb desselben Gebiets eine Bohrung oder ein Schacht ersoff, 
wahrend benachbarte Bohrungen oder Schachte vollig oder nahezu trocken herunter
kamen oder umgekehrt. 

Beispielsweise wurden beim Abteufen von Schacht I der Zeche Scharnhorst sowie von Schacht IV und V 
der Zeche Erin stark wasserfiihrende Kliifte erschlossen. Dagegen durchsanken Schacht II (Scharnhorst) 
oder Schacht V (Erin) iiberhaupt keine oder nur sehr wasserarme bzw. mit Mineralsubstanz (Kalkspat) erfiillt 
Spalten. 

Die Ursache liegt unter anderem in der ganz ungleichmaBigen Verteilung wasserfiihrender bzw. infolge 
nachtraglicher Mineralausscheidung ± wieder geschlossener und daher wasserfreier Kliifte. Stellenweise ist 
sie aber auch darin begriindet, daB infolge des beim Abteufen des ersten Schachtes erfolgten Zementierens der 
Kliifte die den zweiten Schacht durchsetzenden Kliifte schon versteint waren. Eine Regel, wo und in welchem 
Umfange die Versteinung erfolgt ist, kann natiirlich nicht aufgestellt werden. 

Zu beachten 1st weiter, daB ein und derselbe Grundwasserhorizont nicht iiberall 
gleich wasserfiihrend ist. So enthalt z. B. gerade das anderweitig so wasserreiche Turon 
in der Gegend von Essen, Gelsenkirchen uhd Bottrop nur wenig Wasser. Die 
gleiche relative Wasserarmut herrscht auch im Gebiet des weiBen Mergels zwischen Herne 
und Waltrop. Ein weiteres Gebiet geringer Wasserfiihrung im Turon kennt man aus 
der Gegend nordlich von Dortmund, und zwar in den Feldern der Zechen Erin
Hansemann und der Zechen Kaiserstuhl, Minister Stein und Hardenberg sowie Minister 
Achenbach. Auch in der Linie der Zechen Baldur-Hermann-Westfalen liegt eine 
verhaltnismaBig wasserarme Zone. Diese sog. "Trockenzonen" diirften in erster Linie 
auf die hier bei Gelegenheit groBer Wasserdurchbriiche (auf den verschiedenen in 
Frage kommenden Zechen) entstandene Herabziehung des Grundwasserspiegels infolge 
starker Wasserhebung seitens der Gruben zuriickzufiihren sein. 

So erfolgte im Jahre 1922 auf Zeche Emscher Lippe ein starker Wassereinbruch mit 12 m3/min ZufluB, 
der innerhalb von 6 Monaten auf 4 m3/min zuriickging, wahrend gleichzeitig der Kochsalzgehalt von 5% auf 
21/ 2 % sank. Auf Zeche Waltrop, die im Jahre 1910 durch einen Wassereinbruch von 16 m3/min ersoff, ver
minderte sich der ZufluB durch Pumpen von 16 m3 auf 6,2 m3 im Jahre 1914, urn spater vollig aufzuhoren. 
Auch hier ging der NaCl-Gehalt von 5 % auf 2,2% herunter. Auf Zeche Viktor sanken die Wasserzufliisse 
zum Teil infolge Wirkung des Siimpfens auf den Zechen Emscher Lippe und Waltrop von 22 m3/min auf 
rd. 4 m3/min. 

TRUMPELMANN (1923) hat bestimmte Zonen dieser Gebiete als EinfluBbereiche (Ab
senkungstrichter) der Abzapfungen in verschiedenen Zechengebieten besonders kenntlich 
gemacht (s. Abb. 695). 
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Als Beweis fiir das Weiterbestehen der Trockenzonen dient unter anderem die Tat
sache, daB im Trockengebiet II die Schachte IV/V der Zeche A. v. Hansemann in den 
Jahren 1934/35 fast trocken herunterkamen. 

Eine Nachfiillung der Spalten des Turons durch Wasser aus dem N diirfte kaum statt
finden, da fast alles von N her kommende Wasser den nordlich gelegenen tieferen Gruben 
zuflieBt. Dafiir spricht, daB nordlich der Trockenzone Erin-Hansemann der Wasser
zufluB so erheblich nachgelassen hat, daB schon starkere Wasserabzapfungen die Trocken
legung befordern. 

Abb.695. DarsteJlung der Wasserabsenkungstrichter im Turon. umgez. nach TRiiMPELMANN. 

,/ 

• , , , , 

Turon 

Uber die Herkunft der im weiBen Mergel umlaufenden SiiBwasser kann kaum 
ein Zweifel bestehen. Sie stammen vorwiegend aus den atmospharischen Niederschlags
wassern, die am breiten Nordabfall des aus turonen Kalksteinschichten bestehenden 
Haarstranges bzw. der Paderborner Planerkalkhochflache sowie am Rande des Teuto
burger Waldes in die kliiftige, weiBe Kreide eindringen (s. Abb. 696), sich auf dem ± 
undurchlassigen Griinsand des Cenomans (oder den vertonten Grenzschichten zwischen 
Kreide und Liegendschichten) aufstauen, um sich dann, dem Gefalle der Stauschicht 
folgend, nach N bzw. NW, W und SW weiter zu bewegen. Am Siidrande des tonigen 
Emschers treten sie ± gemischt mit Sole als "Stauquellen" (Barrier-Quellen) des Hell
weges wieder zutage (s. Abb. 696). Ein Teil des Wassers flieBt auf Kliiften weiter nach N. 

Aus dem am Sudrande des engeren Bergbaubezirkes gelegenen schmalen Streifen des zutage tretenden 
weiBen Mergels gelangt allerdings nur wenig Wasser mehr bis unter die Schichten des Emschers; wird doch 
ein weiteres AbflieBen dieser Wasser durch die standige Abzapfung seitens der zahlreich hier gelegenen Zechen 
sowie der fur die Zwecke der Wasserversorgung der Bierbrauereien und Fabriken niedergebrachten Brunnen 
± unterbunden. 

Tatsachlich ist der fruher vorhandene groBe Wasserreichtum im Ausgehenden des weiBen Mergels im 
Laufe der Zeit (etwa sudlich der Eisenbahnlinie Dortmund-Bochum) durch den starken Verbrauch immer 
geringer geworden, so daB z. B. die groBen Bierbrauereien dieses Bezirkes sich in steigendem MaBe auf den 
Bezug von Leitungswasser einstellen muBten. 

Es ist daher kaum zu bezweifeln, daB es im Laufe der Zeit allmahlich zu einer volligen 
Entwasserung der Spalten kommt, wie schon TRUMPELMANN ausgefiihrt hat. Man kann 
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daher damit rechnen, daB schon in 
ellllgen J ahrzehnten groBere 
Teile des Deckge birges prak
tisch frei von Wasser sind. 
Hierdurch wird die dem Berg
bau aus den Deckgebirgswas
sern drohende Gefahr in ihrer 
Gesamtheit im Laufe der Zeit 
immer geringer werden. 

Fraglich ist noch immer die Her
kunft der unter der undurchlassigen 
Emscherdecke in den Schichten des 
Turons erschlossenen Solen. Man 
weiB, daB sie das Bestreben haben, 
sich in der entgegengesetzten Rich
tung des SiiBwasserstromes, d. h. von 
N nach S aufsteigend fortzube
wegen. Aber erst auBerhalb der Em
schermergeldecke werden sie von den 
nach N abfallend vorstoBenden SiiB
wassern ausgesiiBt. 

Wie die Beobachtungen lehren, 
mischt sich das spezifischleichtere SiiB
wasser nicht ohne weiteres mit den 
III Bewegung befindlichen spezifisch 
schwereren Salzwassern der tiefen 
Teile des weiBen Mergels, sondern 
schwimmt gewissermaBen auf dem 
Salzwasser, urn stellenweise als gleich
maBiger, gegen NW gerichteter Strom 
iiber dem Salzwasser in das Gebiet 
der bergbaulichen Abzapfungen zu ge
langen. Freilich erstreckt sich der 
SiiBwasserstrom im allgemeinen nicht 
sehr weit in das Innere, wei! nach den 
vorliegenden Beobachtungen schon 
nach Einsatz des Emschermergels die 
hier austretende Sole den SiiBwasser
strom teilweise beeinfluBt. Daher blei
ben auch z. B. die Zufliisse der etwas 
weiter nordlich gelegenen Zechen Kurl, 
Gneisenau und Scharnhorst trotz der 
Nahe des SiiBwassergebietes salzhal
tig, ohne ausgesiiBt zu werden. 

Bemerkenswerterweise besitzen 
die Solen aus dem Deckgebirge sehr 
verschiedene Gehalte an Salz. Es ent
hielten die Zufliisse der Zechen Ickern 
4,6 gil NaCl, Emscher-Lippe 23,0 gil 
NaCl, Waltrop 59,5 gIl NaCl, Her
mann 64,9 gil NaCl und Maximilian 
80,9 gil NaC!. 

Von Bedeutung ist ferner die Fest
stellung, daB bei den bekannten groBen 
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Wasserdurchbruchen (wie auf den Zeehen Victor, Iekern, Emscher-Lippe und Waltrop) der Salzgehalt der 
Wasserzuflusse im Laufe des Pumpbetriebes immer weiter naehlieB, urn von einem bestimmten Gehalt an 
bestandig zu bleiben. Daraus folgt, daB zwar anfanglieh ein Teil des angezapften Wassers dureh SuBwasser 
erganzt worden ist, daB aber spater dauernd Salzwasser nachgeflossen sind. Als Lieferant des SuBwassers 
kann der unmittelbare Sudrand der Kreide (bei Dortmund) nur noeh untergeordnet in Frage kommen. Es 
muB daher aus einem anderen Gebiet, d. h. aus dem SO und 0, und zwar aus dem Haarstrang, aus dem 
Paderborner Hoehgebiet und dem Osning stammen. 

Kennen wir also das Herkunftsgebiet der Salzwasser noch nicht mit Sicherheit, 
so steht jedenfalls fest, daB sie nicht aus den im Soder SO gelegenen Niederschlags
gebieten herruhren. Ihre Heimat durften vielmehr die Gebiete sein, die, wie der NW 
(Niederrheingebiet) und der NO (nordlichstes Teutoburger Waldgebiet), Salzlager im 
Zechstein enthalten. Demgegenuber ist FULDA (1935) geneigt, die Solen im NO des 
Reviers auf Rotsalze des Buntsandsteins zuruckzufuhren, ohne allerdings fur diese Ansicht 
eine nahere Begrtindung zu geben. Mit Sicherheit ist die Frage des Ursprungs der Solen 
jedenfalls noch nicht gelost, ebensowenig wie die Grunde fur die Bewegung der Solen 
ganz geklart sein durften. 

b) Der mittlere Kluftwasserhorizont. 
Auch der Emschermergel kann stellenweise, und zwar in seinen obersten 60-80 m, 

harter und kltiftiger und dann wasserfuhrend sein, so z. B. in der Gegend von Wanne 
und Eickel, Castrop u. v. a. O. Hier wird er von zahllosen wasserfuhrenden Kltiften 
derart durchsetzt, daB sich ein ziemlich einheitlicher Grundwasserspiegel herausbildet, 
der in seiner hydrologischen Beschaffenheit dem Grundwasserspiegel in lockeren Schichten 
fast ganz entspricht. 

c) Der obere Schwimmsandhorizont. 
Wie schon erwahnt, liegt uber dem in der Mitte und im 0 des Bezirkes groBtenteils 

wasserstauenden Emschermergel im NW des Gesamtgebietes ein hoherer wasser
fuhrender Horizont, der sich hauptsachlich in den lockeren, bis 150 m und mehr 
machtigen sandigen Schichten des Untersenons bewegt. 

Dieser 0 bere Horizont, der das in den Hohlraumen zwischen den einzelnen Sand
kornern auftretende Wasser der lockeren sandigen Schichtenglieder des Untersenons 
beherbergt, fuhrt fast nur SuB wasser und steht damit im nattirlichen Gegensatz zu 
dem vorwiegend die Kltifte erfullenden unteren Grundwasserhorizont, mit dem er keine 
unmittelbare Verbindung hat. 

,Pflegte man fruher aIle diese Sande unter dem Namen der "Halterner Sande" zu
sammenzufassen, so haben die neueren Untersuchungen ergeben, daB diese Sande keiner 
bestimmten Zone des Untersenons angehoren, sondern ± fazielle Erscheinungen dar
stellen (s. die Fazieskarte BREDDIN8, Abb. 697). Wegen der Verschiedenartigkeit der 
petrographischen Ausbildungsweise dieser Sande und ihres Verhaltens bezuglich der 
Wasserfuhrung sollen die verschiedenen Arten der Sande (reine Sande, Formsande, 
Sandmergel) im AnschluB an Beobachtungen BREDDINs (1925/35) getrennt dargestellt 
werden. 

Reine Sande. Die sehr tonarmen oder tonfreien und daher fast reinen wasser
durchlassigen Sande von gelber Farbe finden sich vorwiegend im N des heutigen Berg
baubezirkes, d. h. nordlich der Linie Schermbeck-Wulfen un~ sudlich von Haltern 
(s. Tafel IX). Mit dem Vorrucken des Bergbaues in dieser Richtung werden diese Schichten 
wegen ihrer starken Wasserfuhrung noch einmal eine starke Beachtung finden. Der 
Wassergehalt derartiger sandiger Schichten ist naturgemaB urn so starker, je reiner die 
Sande sind. 

So vermag II reiner Sand aus der Haard rd. 350-400 em3 Wasser aufzunehmen, d. h. 1 m3 Sand kann 
350-400 I Wasser fassen. 1m bergtechnisehen Sinne sind diese Sande wegen ihrer Durehtrankung mit Wasser 
als "Schwimmsande" aufzufassen, d. h. angeschnitten fHeBen sie in Form eines mehr oder minder dunnflussigen 
Breis aus den StiiBen zur Anschnittstelle hin. Sie mussen deshalb mittels des Gefrierverfahrens durchteuft 
werden. 
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Formsande. In diesen handelt es sich urn graue, schwachmergelige Feinsande mit 
Tongehalt. Die den Lauf der Lippe etwa zwischen Gahlen und Ahsen (Lippe) begleitenden 

o 

Abb.697. Die Verteilung der Schwimmsande und Sandmergel des Untersenons im 
Nordwestteil des Industriebezirkes. Umgez. nach BREDDIN. 

Sande (siehe Dorstener 
lCreidemulde)tretenferner 
in einembreiten, schussel
formigen Becken zwischen 
Dinslaken, Bottrop und 
Oberhausen (Bottroper 
Kreidemulde) auf. Sie 
fuhren weit weniger Wasser 
als die gelben Sande und 
kommen daher wegen ver
minderter FlieBbewegung 
fur die Wassergewinnung 
weniger in Betracht. 

Dennoch konnen sie dem 
Abteufen der Schachte sehr er
hebliche Schwierigkeiten be
reiten, wie die wiederholten 
Schachteinstiirze der vergange
nen Jahre [z. B. der Schachte 
Franz Haniel (s. Abb. 698) und 
Auguste Victoria, Schacht III] 
gezeigt haben. BREDDIN nimmt 
an, daB diesen tonigen Sand
schichten trotz des geringeren 
Wassergehaltes eine urn so 

groBere Beweglichkeit innewohnt, weil der geringe Tongehalt der Sande gewissermaBen als Schmiermittel dient. 
Sowohl die am Ostrande der Bottroper Kreidemulde wie nordlich und siidlich der Dorstener Mulde aus

streichenden gelben Wassersande (sandige Ausbildung des Recklinghauser Sandmergels) sind hier von 

Abb.698. Zusammenbruch des Schachtes Franz Haniel II in untersenonen Sanden 1925. Aufn. der Zeche. 

wasserstauenden, muldenfOrmig abgelagerten grauen Mergeln, den obersenonen "Bottroper Mergeln" 
(nachBREDDIN), diskordant iiberlagert, so daB dadurch das hier zusitzende Wasser artesisch gespannt ist. 

Durch eine groBere Zahl alter Mutungsbohrungen auf Steinkohle und neue Wasserbohrungen, die nordlich 
von Gahlen und siidlich von Scherm beck niedergebracht sind, hat man im untersenonen gelben Sand in 
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zwei Horizonten (bei rd. 25 und 50 m) gespann tes Wasser erschlossen, das in zahlreichen Springquellen 
standig auslauft, ohne ausgenutzt zu werden (s.Abb. 699). 1m Hinblick auf seine Harte (6_9° deutsche Harte) 
und seine Reinheit ist es als Trinkwasser sehr geeignet. Seine geologischen Verhiiltnisse gehen aus der von 
BREDDIN entworfenen Darstellung hervor (s.Abb. 700). Die Menge des 1926 aus 7 Quellen erbohrten Wassers 
betragt nach BRED DIN (1935) insgesamt rd. 180 s/l 
= rd. 16000 m3 je Tag = 5,7 Mill. m3 je Jahr. 
Wegen seiner guten Eigenschaften und seiner Menge 
wird es angesichts des steigenden Bedarfs an gutem 
Trinkwasser noch einmal fiir die Wasserversorgung 
des Industriegebietes von groBer Bedeutung sein. 

Sandmergel. Eine dritte Gruppe bil
den die sog. Sandmergel, die als Uber
gang der Formsande zu den fast wasser
freien festen Mergeln zu betrachten sind. 
Auch sie stellen keine einheitliche Schich
tenfolge desselben geologischen Alters dar, 
sondern umfassen fazielle Ausbildungen ver
schiedener Stufen. BREDDIN schlagt daher 
vor, die Bezeichnung dieses Sandmergels als 
Recklinghauser Sandmergel fallen zu lassen, 
da sie leicht zu Irrttimern AniaB geben 
kann. Wie aus Abb. 697 hervorgeht, er

Abb. 699. Artesische Quelle Bricht 1 am Balmhof Schermbeck. 

strecken sich diese Sandmergel in einem bis 7 km breiten Streifen von Gladbeck tiber 
Recklinghausen bis tiber Datteln hinaus. 

Das Kennzeichen dieser Sandmergel ist die Wechsellagerung der 1/2-2 m machtigen, 
teils verfestigten, teils lockeren mergeligen Feinsande mit 0,10-0,40 m dicken Kalk
sandsteinbanken. Die Wasserftihrung dieser Schichten innerhalb des Bezirkes ist 
sehr verschieden. 

Dorstener Kr e ide m ulde R uster Mar k 
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Abb. 700. Schematische Darstellung artesischer Quellen in der Dorstener Kreidemulde. Nach BREDDIN. 

Beispielsweise hatte die Zeche General Blumenthal (Schacht IV) aus diesen Schichten bis 14 m3, die 
Zeche Ewald Fortsetzung bis 9 m3 Wasserzufliisse zu wiiltigen. Demgegeniiber betrugen sie auf Zeche Schlagel 
und Eisen VfVI nur 0,085 m3 • Bei den 1930 abgeteuften zwei Schachten Konig Ludwig VII und VIII 
belief sich die Menge sogar nur auf rd. 130 lIst. 

Die Wasser entstammen vorwiegend den kliiftigen, festen Kalksandsteinbanken, in denen sich das Wasser 
stark anzureichern vermag. Dagegen ist der Reichtum der in den Feinsanden angesammelten Wasser ihrer 
petrographischen Beschaffenheit entsprechend nicht sehr groB. 

Die Ursache liegt darin, daB die Hohlraume zwischen den Sandkorhern zwar durch die Tonsubstanz 
nicht ganz erfiillt sind, wahrend die Verkittung der Korner durch den Mergel so stark ist, daB ein freies FlieJ3en 
des Wassers sehr behindert wird. 

Immerhin ist die Standfestigkeit des Sandmergels ausreichend, urn ein Abteufen (ohne Anwendung 
des Gefrierverfahrens) mittels des Zementierens zu ermoglichen, wie das z. B. auf dem neu abgeteuften 
Schacht Hugo Ost (bei Buer) erfolgt ist. 

Die obenerwahnten festen Banke des Recklinghauser Sandmergels (langs des Vestischen Landriickens) 
sind im iibrigen das Ursprungsgebiet zahlreicher starker Quellen, die ein gutes und hartes Trinkwasser liefern. 

Einen erheblichen Fortschritt in der Erkenntnis der Wasserftihrung dieser Schichten 
bedeuten die Ergebnisse der Untersuchungen der Tektonik des Gebietes durch LOSCHER 
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und BRED DIN . Hiernach zeigen die Schichten der Kreide im Gegensatz zu den alteren 
Auffassungen, wonach die Kreideablagerungen 11/2 -3° durchweg gleichmaBig nach N 
einfallen sollen, im NW des Gebietes die schon erwahnte Sattel- und Muldentektonik. 
Nun bewegen sich in den hier vorhandenen flachen Mulden in Richtung der nach NW 
abfallenden und sich nach SO heraushebenden Muldenlinien starke Grundwasserstrome, 
deren Wasser infolge Uberlagerung durch tonige Schichten (Bottroper Mergel) artesisch 
gespannt sind. Es scheint daher kaum ein Zufall zu sein, daB die vor wenigen Jahren 
eingestiirzten Schachte Franz Haniel und Auguste Victoria III (sowie Hugo bei 
Sterkrade) in solchen tektonischen Mulden des Deckgebirges stehen, in denen durch 
die auftauende Wirkung des Grundwassers auf den Frostkorper beim Ziehen der Gefrier
rohre ungleiche Druckverhaltnisse ausgelost wurden, die auf die Schachtrohre ungiinstig 
einwirkten. Ein Beweis fiir diese Annahme von Ursache und Wirkung ist jedoch nicht 
zu erbringen. 

Ortlich, insbesondere aber ostlich der Linie Waltrop-Bork, geht die oben 
geschilderte sandige Fazies der untersenonen Mergel durch auskeilende Wechsel
lagerung in die tonmergelige Fazies (grauen Mergel) iiber, die friiher allgemein schon 
zum Emscher gerechnet worden ist. Aus der Fossilfiihrung erkennt man jedoch, daB 
hier nur eine fazielle Ausbildung des Untersenons vorliegt. Infolge ihres hohen Ton
gehaltes fiihren diese grauen Mergel naturgemaB nur gelegentlich, meist aber iiberhaupt 
kein Wasser mehr. 

4. Tertiar. 
Ganz im W des Industriebezirkes treten zu den Wassern der Kreide noch die Wasser 

des Tertiars. Sie stauen sich auf der meist tonig verwitterten Oberflache der Kreide
schichten auf und bilden dort einen gesonderten Grundwasserhorizont. Die Wasser
fiihrung dieser Schichten ist eng mit der petrographischen Beschaffenheit der marinen 
Schichten verkniipft, die infolge ihrer Feinkornigkeit, GleichmaBigkeit und ± starken 
Tonbeimengung eine flieBende Beschaffenheit angenommen haben, bei der alles Wasser 
kapillar gebunden ist. Wegen dieser Eigenschaft haben sie dem Abteufen vor der Ein
fiihrung des Gefrierverfahrens groBe Schwierigkeiten bereitet. 

Ihre Ausbildung und Wasserfiihrung im einzelnen ist erst seit kurzer Zeit, vornehm
lich durch BREDDIN, naher bekannt geworden. Wie in den oberen Schwimmsandhori
zonten der Kreide handelt es sich auch in den Wassern des Tertiars urn SiiBwasser. Nach 
dem Ergebnis der neueren Schachtaufschliisse kann man vier verschiedene Schichten
folgen des Tertiars unterscheiden, deren Wasserfiihrung - der petrographischen Be
schaffenheit dieser Horizonte entsprechend - auch sehr voneinander verschieden ist. 

Die Basis des Tertiars, das diskordant die alteren Schichten iiberlagert, bildet eine 
sehr kennzeichnende, 10-20 m machtige Zone feinkorniger, hellgrauer und tonfreier 
Sande (typische Schwimmsande), die sog. Walsumer Sande, die an der Basis kiesig 
entwickelt sein konnen. Sie stellen die wasserreichste Schichtenfolge des Tertiars 
im Industriebezirk dar. 

Nach den tierischen Funden in diesen Schichten gehoren die Sande noch zum Mitteloligozan und ent
sprechen nach SCHMIERER den "Stettiner Sanden". 

Bisweilen treten unterhalb dieser Walsumer Sande, wie bei Hamborn, noch eine 
wasserstauende Tonschicht (Tonbank von Hamborn) und darunter eme sehr 
wasserreiche FlieBsandschicht (untere Sande von Hamborn) auf. 

Uber den Walsumer Sanden lagert der altbekannte und weitverbreitete Septarien
ton des Mitteloligozans in Form einer etwa 10 m machtigen Schicht festen und fetten 
Tones (sog. Tonmergel), dessen kalkige Einlagerungen ortlich Kluftwasser fiihren konnen. 
Diese Zone bildet im allgemeinen den Wasserstauer fiir die im Hangenden folgenden 
wasserfiihrenden Sande, die tonigen Mehlsande und mehlsandigen Tone. 

Obwohl der Wassergehalt dieser bis 120 m machtigen Schichten infolge des hohen Tongehaltes nicht 
sehr hoch ist, reicht er aus, um ihnen einen breiartigen Charakter zu verleihen. Dagegen ist ihre Standfestig
keit ziemlich groB. 
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Stellen die Mehlsande rechts des Rheins fast durchweg die oberste Schicht unterhalb 
des Diluviums dar, so stehen links des Rheins noch hohere Schichten, und zwar m uschel
fiihrende Feinsande des Oberoligozans (in rd. 70 m Machtigkeit) an. Diese sind 
wegen ihres gegeniiber den Sanden der Oberkreide noch feineren Korns als richtige 
"Schwimmsande" entwickelt. 

5. Dilnvinm. 
Von den sehr verschiedenartig ausgebildeten Schichten des Diluviums kommen als 

Wasserfiihrer - auBer den wichtigen Terrassenbildungen - wegen ihrer Wasser
aufnahme und Fortleitungsfahigkeit vorwiegend die Talsande und die LoB bildungen 
in Betracht. Soweit die Talsande und der LoB wasserfiihrend sind, d. h. im Be
reiche des iiber einer wasserstauenden Schicht sich ansammelnden Grundwassers liegen, 
werden beide Schichtenglieder seit altersher allgemein als "FlieB" bezeichnet. Ais 
Wasserstauer fiir die Wasser des Diluviums kommen die fast durchweg entwickelte tonige 
Verwitterungszone der Kreide, der Ton des Tertiars oder eine der vielfach vorhandenen 
Tonbiinke im Liegenden der diluvialen Schichten in Betracht. 

Der Kampf mit dem FlieB hat den hohen Grad der Ausbildungsstufe des Senkschachtverfahrens im 
hiesigen Bezirk bewirkt. Die in bergbaulichen Kreisen oft erorterte Frage ob durch Entwasserung von 
FlieBschichten Bodensenkungen entstehen oder nicht, kann wegen der Verschiedenartigkeit der petro
graphischen Verhaltnisse nur von Fall zu Fall entschieden werden. 

Sehr wasserreich sind die die breiten und flachen Taler der Emscher und Lippe 
sowie die deren Seitentaler erfiillenden tonfreien, grauen, fein- bis mittelkornigen Sande. 

Ihre Machtigkeit ist sehr verschieden und bewegt sich im Tale der Emscher gewohnlich zwischen 6 und 
10 m; es werden auch wohl 12-15 m gemessen. An der Basis liegt gewohnlich noch eine kiesige Schicht, 
die besonders wasserfiihrend ist. 

Dnter den Talsanden befindet sich sehr haufig (aber nicht immer) noch "Grund
morane", bisweilen auch glazialer Ton. Beide konnen einen WasserabschluB der dilu
vialen Schwimmsande herbeifiihren, falls sie nicht ihrerseits wieder von machtigeren 
wasserfiihrenden Sanden und Kiesen unterlagert werden. 

Auf der Zeche Christian Levin traf man im Jahre 1927 infolge Auftretens diluvialer Zwischenschichten 
unterhalb der tonigen Banke des Diluviums den standfesten Mergel erst 17 m unter der Oberflache an. Wenn 
derartige Falle auch zu den Ausnahmen gehoren, diirfte es sich doch sehr empfehlen, vor der Inangriffnahme 
der Senkschachte sich davon zu iiberzeugen, ob die unter den FlieBsanden folgenden tonigen Schichten wirk
lich schon zur Kreide gehoren, oder ob es sich um Grundmorane bzw. diluvialen Ton handelt. 

Andererseits bilden die wasserreichen diluvialen Schichten mit den wasserreichen 
Ablagerungen des obersten Emschermergels nicht selten einen einheitlichen, stark wasser
fiihrenden Grundwasserhorizont. 

Dementsprechend ersoff Schacht IV der Zeche Gneiscnau beim Ubergang von den diluvialen Schichten 
zum grauen Mergel, indem das Wasser schnell hoch stieg, die Spundwande wegdriickte und eine spatere Frost
mauer durchbrach. Erst eine sehr tief reichende Frostmauer konnte den Schacht abdichten. 

Eine etwas geringere Bedeutung kommt dem wasserfiihrenden LoB zu. 1m 
siidlichen Teil des Ruhrgebietes auf groBere Ausdehnung vorhanden, ist er im N der 
Emscher und weiter nach 0 nur mehr untergeordnet vertreten. Die Schichtenmachtig
keit des LoBes schwankt sehr erheblich. Selbst Machtigkeiten von etwa 10 m sind auch 
auf groBere Erstreckungen nicht ganz selten. 

Wegen der groBen GleichmaBigkeit der staubfeinen Sandkornchen, des geringen Tongehaltes und der 
groBen Porositat ist der LoB in der Lage, groBe Mengen von Wasser aufzunehmen, die infolge der vielen 
Wurzelrohren auch leicht zirkulieren konnen. Nach BREDDIN sollen dic im LoB aufgespeicherten Mcngen 
hinter denen eines reinen, tonfreien Schwimmsandes nicht zuriickstehen. Wassererfiillte LoBe werden daher 
eben so wie die gewohnlichen Schwimmsande beim Tiefbau und Schachtbetrieb sehr ungern gesehen. 

Nicht selten bereitet auch die Unebenheit des LoBuntergrundes dem Niedergehen des Senkschachtes 
groBere Sehwierigkeiten, besonders wenn dieser auf einer Seite festen Boden erreicht hat und auf der anderen 
Seite noch im FlieB steht, da auf diese Weise kein AbschluB der wasserfiihrenden Schichten erreicht werden 
kann. 

Bisweilen schalten sich auch zwischen dem FlieBloB und der festen Kreide - ahnlich 
wie beim Talsand - noch altere Diluvialschichten (Grundmorane) und darunter noch 
eine weitere FlieBloBschicht ein. Zur Vermeidung von Fehlschlagen bei Tiefbauten sind 
solche Gebiete vorher durch Vorbohrungen sorgfiiltig zu untersuchen. 

Kukuk, Geologie. 39 
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C. Die Beeinflussung der natiirlichen Grund wasserverhaltnisse 
des Deckgebirges durch den Bergbau. 

Eine Wasserentziehung aus wasserfiihrenden Schichten des Deckgebirges durch Ein
wirkungen des Abbaues ist unter anderem moglich: 1. Unmittelbar durch ZerreiBung des 
Wasserstauers infolge sohlig wirkender Zugkrafte oder infolge von Durchbrechen des 
Wasserstauers durch den iiber dem Stauer lastenden Wasserdruck und 2. mittelbar durch 
Bewegungen des Wasserstauers Hi-ngs alter tektonischer Verwerfungen, wobei sich das 
Wasser auf diesen durchdriicken kann (s. Abb. 701). 

Beim Schachtabteufen ist das Anschneiden wasserfiihrender Kliifte oder Schwimm
sandhorizonte zu nennen. 

In,. [ H\n~ 
-""",iogol ~IOI KllAlwal>MlDrilonr 

Abb. 701. Schematisches Bild der Grundwasserabsenkuug durch Bergbau und Bohrbetrieb. 

Dabei sind weitreichende Wasserentziehungen eine haufige Folge, bis sich nach 
AbschluB des wasserdichten Ausbaues die normalen Wasserverhaltnisse schnell wieder 
einstellen. Nicht jede Abbauwirkung auf einen Grundwasserstauer braucht auch eine 
Wasserentziehung zur Folge zu haben. Vielmehr kann sich dieser Stauer bei hinreichend 
toniger und plastischer Beschaffenheit durchbiegen, ohne zu brechen oder durch Zu
schlammen und Aufquellen wieder schlieBen, so daB das Wasser dann weiter gestaut wird. 

Bei Eintritt einer Verbindung des Spaltennetzes im weiBen Mergel mit den Gruben
bauen konnen dem Steinkohlengebirge infolge des geringen Stromungswiderstandes 
der Gebirgswasser schnell gewaltige Wassermengen zuflieBen, wie die Wasserdurch
briiche auf den Zechen Victor, Waltrop, Maximilian, Hermann und zahlreichen anderen 
Gruben bewiesen haben. Gleichzeitig verandert sich an der Stelle des Wasserdurch
bruches weitgehend der Grundwasserspiegel des artesisch gespannten Wassers, wobei 
mehr oder weniger ausgedehnte, unregelmaBige und daher nicht streng paraboloidische 
Wasserabsenkungstrichter entstehen (s. Abb. 701). 

Wie die Erfahrungen bei den erwahnten groBen Wasserdurchbriichen gelehrt haben, 
nehmen die Wasserzufliisse unter Erzeugung eines gewaltigen Absenkungstrichters der 
Menge nach allmahlich ab, um nach Erreichung eines Gleichgewichtszustandes ganz 
zu versiegen. 

D. Die Wasserfiihrung des flijzfiihrenden Steinkohlengebirges. 
Die Grubenwasser des Steinkohlengebirges werden vorwiegend aus drei Quellen 

gespeist. 
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Die erste Quelle sind die Tageswasser in Form atmospharischer Niederschlage 
oder ablaufender Betriebswasser, die bei fehlendem Deckgebirge unmittelbar von Tage 
aus auf Kliiften und Schichtfugen der durchlassigen Gesteine (Sandsteine, Konglo
merate) als SiiBwasser in die Grube flieBen. In vielen Fallen ist dieser Weg schon durch 
die infolge Wirkung 
alten Abbaues einge
tretene, ± weitgehen
de Zerkliiftung der Ge
steine an der Ober
flache sowie das Vor- E 
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Abb. 702. Die Beziehungen zwischen Niederschlagsmengen und Wasserzufliissen auf den Gruben 
Dannenbaum I und II, Jnlius Philipp. Friederika und Karl Friedrich. 

Die Hohe der Tageswasserzufliisse ist auf manchen Gruben im Ausgehenden des 
Steinkohlengebirges sehr erheblich. Auf einer Reihe he ute . stillgelegter Gruben hat sie 
10 m3/min und erheblich mehr betragen. Wegen der im allgemeinen geringen Verunreini
gung der atmospharischen Wasser sind diese an vielen Stellen fiir technische Zwecke 
weitgehend verwendbar. 

Ganz naturgemaB hangt die ZufluBmenge dieser Gruben in hohem Grade von der 
Hohe der Niederschlage ab (s. Abb. 702). Sie kann bei einer Grube im AnschluB an 
wasserreiche Monate (Friihjahr) ein Vielfaches der Zufliisse nach trockenen Monaten 
betragen. Dabei ist aber nicht auBer acht zu lassen, daB nicht die absolute Nieder
schlagsmenge allein, sondern auch das Einzugsgebiet sowie die Starke der Versicke
rung fiir die Hohe der Zufliisse mitbestimmend sind. Diese ist aber wieder durch die 

39* 
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verschiedensten Faktoren bedingt. 1m allgemeinen sind natiirlich die Zufliisse urn so 
erheblicher, je durchlassiger die Oberflachenschichten (Sandsteine und Konglomerate), je 
steiler die Schichten gelagert sind und in je geringerer Tiefe die Grubenbaue liegen. Aber 
auch in groBerer Tiefe werden starke Wasserzufliisse erschlossen, wenn die Niederschlage 
durch steil aufgerichtete Sandsteinbanke ungehindert in die Tiefe gelangen konnen. 

Dementspreehend maehen sieh in den Gruben je naeh den ortliehen Verhaltnissen die groBeren oder 
geringeren Niedersehlage entweder in ganz kurzer oder erst naeh langerer Zeit bemerkbar. 

Als Beispiel fiir die Abhangigkeit der Zufliisse von den Jahreszeiten sei erwahnt, daB die Wasserzufliisse 
im Grubenfelde der Zeehen Zollern-Germania im Sommer rd. 8,5 m3, im Winter dagegen rd. 13 m3 betragen. 

1m Steinkohlengebirge stehende Brunnen konnen daher aus wasserfiihrenden Schich
ten, die von wasserstauenden Schichten unterlagert werden, nutzbare Wasser gewinnen, 
wie das in vielen Fallen geschehen ist. Als Speichergesteine der Wasser kommen vor
wiegend stark kliiftige und porenweite Sandsteine und Konglomeratbanke, bisweilen 

Abb. 703. AufschluB einer wasserstauenden 
Dberschiebung in einer Wehrbaugrube 

des Baldeneysees. Nach KELLER. 

aber alich sandige Schiefertone in Betracht. Beson
ders bekannt ist in dieser Hinsicht das Konglomerat 
im Liegenden des Flozes Wasserbank, dessen Wasser
reichtum dem Floze seinen Namen gegeben hat. 

Naeh SEMMLER (1935) betragt das Porenvolumen dieses 
Konglomerats rd. 53 em3 je dm3, wahrend die sandigen Sehiefer
tone nur etwa 27 em3 besitzen. 

Werden wasserfiihrende Banke oder auch eine 
ganze Schichtengruppe von ± machtigen Schieferton
zonen iiber- oder untedagert, so konnen diese durch 
Aufnahme von Wasser quellen und zu Wasserstauern 

werden. Unter Umstanden entstehen auf diese Weise ± selbstandige "Grundwasserstock
werke", falls nicht durch offene Verwerfungsspalten oder Zerrungskliifte unmittelbare 
Verbindungen zwischen diesen Grundwasserhorizonten hergestellt werden. Die Menge der 
zusitzenden Wasser entspricht der GroBe der wassererfiillten Gesteinszonen. DaB auch 
die Querverwerfer selbst langs ihrer Erstreckung wasserfiihrend sind, laBt sich durch das 
Auftreten zahlreicher, ± groBe Wassermengen schiittender Brunnen langs Querverwer
fungen in Gebieten, wo stark verworfene Karbonschichten zutage treten, sowie durch den 
Wasserreichtum vieler groBer Spriinge im Karbon leicht beweisen. Dagegen wirken sich 
die wasserstauenden Gesteinsbanke bei vorhandener Faltung, besonders durch Heraus
bildung von Satteln, ganz naturgemaB als "Wasserscheiden" aus. WasserabschlieBend 
oder -stauend sind auch sehr haufig, aber nicht immer, die als Druckstorungen ent
standenen groBen Uberschiebungszonen (wie insbesondere der Sutan), die stellenweise 
durch ihre lettige Ausbildung infolge ihrer Entstehung als gewissermaBen verruschelte 
Zonen wasserundurchlassig geworden sind. Ein gutes Beispielliefert nach KELLER (1933) 
der AufschluB einer Wehrbaugrube des Baldeney-Sees (s. Abb. 703). 

DemgemaB hangt die Wasserfiihrung im Steinkohlengebirge nicht nur von dem 
Grade der Wasseraufnahme- und Leitfahigkeit der Gesteine, sondern auch von der Tek
tonik des Gebietes ab, die die Wasseraufnahme stark beeinfluBt. Durch Verwitterung 
der urspriinglich festen Gesteine, d. h. Auflosung des Bindemittels, aber auch durch Zer
kliiftung infolge bergbaulicher Wirkungen kann die Wasserfiihrung der Banke sehr 
begiinstigt werden, so daB sie dann das Wasser leichter weiterzuleiten vermogen als 
gewohnliche feste Banke. 

Von Bedeutung ist auch, daB die im Untergrunde von Staubecken und FluBtalern 
anstehenden, ± horizontal gelagerten Sandsteine oder Sandschiefer durch Verwitterungs
vorgange (Vertonung) und weiter durch abgelagerte Sinkstoffe derart dicht, d. h. stau
fahig werden konnen (natiirlich nicht "miissen"), daB sie das Wasser von Seen und Fliissen 
zu halten vermogen, ohne es nach der Tiefe abzugeben. Nach KELLER (1936) ist die Stau
fahigkeit abhangig von der petrographischen Zusammensetzung des Gesteinsunter
grundes, von seiner Tektonik und seiner hydrologisch wirksamen Zerkliiftung. 

Auch der Untergrund der neuangelegten Stauseen im Ruhrtal diirfte an den meisten 
Stellen durch tonige Umwandlung der Gesteine derart abgedichtet sein, daB hinsichtlich 
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der in den Grundschottern umlaufenden Wasser fiir die darunter umgehenden Gruben
baue kein unmittelbarer Grund zur Besorgnis besteht. Weniger giinstig liegen die Ver
haltnisse bei ± steiler Lagerung der Schichten, besonders dann, wenn sich diese aus 
kliiftigen Sandsteinen und Konglomeraten zusammensetzen. DaB in diesen Fallen das 
unmittelbar das Steinkohlengebirge iiberlagernde Grundwasser der Schotter infolge 
der besonderen Wirkungen des Abbaues in ± groBen Mengen in die Grubenbaue hinein
gezogen werden kann (s. Abb. 704), bedarf keiner besonderen Betonung. 

Entgegen den haufig geauBerten landlaufigen Ansichten der drohenden Gefahren 
der Stauseen fiir den darunter umgehenden Bergbau ist zu sagen, daB lediglich das Vor
handensein von ± groBen Wassermengen der Stauseen, falls sie auf dem geniigend mach
tigen und in Verbindung mit den zuschlammenden Sinkstoffen praktisch undurchHissigen 
Auelehm ruhen, keine beson- Schacht 
dere Gefahrenursache darstellt. """"''''''''~ 
Hochstwahrscheinlich diirfte 
diese Eigenschaft des Auelehms 
auch bei den unausbleiblichen 
Wirkungen des Abbaues im 
allgemeinen bestehen bleiben 
(s. Abb. 704). 

Die dem Steinkohlenge birge 
aus dem Mergel des Deck
gebirges (auBerhalb des Em
schermergels !) zuflieBenden 
Wasser haben keinen nennens
werten Salzgehalt. Sie fiihren 
aber immer Karbonate und 
Gips. 

Diescr geht bekanntlich unter 

Srausee 

anderem durch die Einwirkung von Abb. 704. Schematische Darstelluug der Beziehungen zwischen Stausee, 
freier H 2S04 auf kohlensauren Kalk Grundwasser und .Bergbau. Umgez. nach KELLER. 

hervor (CaCOs + H 2S04 = CaS04 + 
CO2 + H 20), wahrend sich jene durch Einwirkung der kohlensaurehaltigen Wasser auf die kalkigen Gesteine 
des Deckgebirges oder auf Karbonate des Eisens und Magnesiums bilden. 

Die DeckgebirgssiiBwasser si?d eben "harte" Wasser. Ihre Harte (deutsche Harte
grade) betragt mehr als 14° und steigt vielfach iiber 30°. 

Beispielsweise enthiilt das Wasser aus dem Kreidedeckgebirge des Schachtes Rheinelbe V: MgCOs = 
0,139 gil, CaCOs = 0,207 gil, CaS04 = 0,357 gil, d. h. das Wasser hat eine deutsche Harte von 14,07 und eine 
voriibergehende Harte von 20,9°. 

Ein deutscher Hartegrad ist vorhanden, wenn in 100000 Gewichtsteilen Wasser ein Gewichtsteil Kalk
erde (CaO) oder ein Gewichtsteil Magnesiumoxyd (MgO) enthalten ist. Letzterer entspricht dem gleicben 
Teil Kalkerde X 1,4. Unter einem deutschen Hartegrad versteht man also die L6sung von 10 mg CaO oder 
7,19 mg MgO in 1 Liter Wasser. 

Sehr viel niedriger ist die Harte der im Steinkohlengebirge umlaufenden Tageswasser. 
Dagegen geht die Harte der Solen meist iiber 1000° hinaus. 

Urn welche Mengen gel6ster Substanz es sich in den Grubenwassern handeln kann, geht aus folgender 
Betrachtung hervor: 

Nimmt man nach SEMMLER (1935) fiir Deckgebirgswasser einen Durchschnitt von 200 mg CaO oder 
140 mg MgO in 1 Liter an, so wiirde die (1921) im Ruhrbezirk gef6rderte Menge von 197 Mill. mS Wasser 
rd. 39000 t CaO und rd. 27000 t MgO gel6st enthalten. 

Um zu den unter der Mergeldecke umgehenden Grubenbauen zu gelangen, miissen 
die Wasser einen langeren Weg zuriicklegen, der gewohnlich den Verwerfungsspalten 
folgen diirfte, falls nicht das durch Wirkung des Abbaues vollig zerrissene und in seinem 
Zusammenhang gestorte Deckgebirge dem Wasser einen unmittelbaren Zutritt zum 
Steinkohlenge birge gewahrt. 

Friiher nahm man an, daB ein ZerreiBen des Deckgebirges hei einigermaBen erhehlicher Machtigkeit 
des Kreidemergels von 50-70 m nicht eintreten k6nne. Tatsachlich bedeutet aber auch eine gr6Bere Dicke 
des Deckgebirges keinen unbedingten Schutz gegen Wasserdurchbriiche von der Oberflache her. Die Sicher
heit, welche die Mergeldecke sowohl fiir Oberflachenwasser wie fiir solche aus dem weiBen Mergel bietet, liegt, 



614 XIX. Die Wasserfiihrung des Gebirges. 

wie erwahnt, vorwiegend in der Beschaffenheit seiner untersten Schicht (Essener Griinsand) begriindet, die 
bei geeigneter Ausbildung wasserstauend wirkt. 

Die unter starkerer Mergeldecke im Steinkohlengebirge normalerweise umlaufenden 
Wasser diirften daher in erster Linie solche Tageswasser sein, die den Schichten des Kar
bons auBerhalb der Mergeldecke durch Spalten oder durch die Gesteinsschichten des 
Karbons selbst zuflieBen. Infolge der Einwirkungen des Abbaues auf die Schichten des 
Kreidemergels haben sich jedoch die Verhaltnisse in Gebieten lebhaften und alteren Berg
baues schon wesentlich zuungunsten des normalerweise vorhandenen Schutzes des 
Grubengebaudes durch die Kreidedecke geandert. 

Bei weiterem Wandern des Wassers nach N auf den Kliiften und Verwerfungsspalten 
des Karbons mischen sie sich allmahlich mit den in groBerer Tiefe umlaufenden Stand
wassern oder eigentlichen Grundwassern des Steinkohlengebirges. Diese 
bestehen, soweit sie unterhalb des Emschers auftreten, lediglich aus Solen, da eine 
AussiiBung durch Tageswasser nicht mehr moglich ist. Tatsachlich werden in unver
ritzten Steinkohlenfeldern in groBerer Tiefe nur Solen angetroffen. Die besonderen 
Eigenschaften der Solen des Steinkohlengebirges sind im Abschnitt "Solquellen" naher 
behandelt. 

Von den bekannt gewordenen neueren Analysenergebnissen von Grubenwassern 
seien hier einige besonders ausgepragte Beispiele nach FUCHS (1929) angefiihrt: 

Tabelle 471. 

I II III IV 
gil gil gil gil 

Kochsalz (NaCl). i 0,04095 0,0900 15,3223 100,07 
Gips (CaS04 ) • I 0,00651 0,3234 0,19II 
Kalk (CaO) aus dem Bikarbonat best. 0,02109 0,1412 0,0218 7,272 
Magnesia (MgO) aus dem Bikarbonat best. 0,0156 0,0019 2,498 
Freie und Bikarbonatkohlensaure 0,4136 0,2261 0,052 16,7967 
Eisenoxyd (Fe20 a). . . Spuren 0,0145 
Aluminiumoxyd (A12Oa) 0,0431 0,0032 
Chlorkalium (KC1) 0,3445 
Chlorkalzium (CaC12 ) 1,2258 
Chlormagnesium (MgC12). 1,3765 

Chlorbarium (BaC12 ) • 0,08II J in geringer Menge 
l nicht bestimmt 

Brommagnesium (MgBr2) . 0,01I7 
Kieselsaure Si02 • 0,0232 0,021 
Strontiumchlorid (SrC12 ) Spuren Spuren 
Ammoniak (NHa) . . . 0,0374 
Schwefelsaure (SOa) . . 0, II 24 
Salpetersaure (N20 5). • 0,0216 
Salpetrige Saure (N2Oa) geringe Spur 

Oxydation der organischen Substanz erforderte. 0,0142 g 
Sauerstoff pro 1 

Gesamtharte 3,8° 30° 1076,9° 

Demnach ist kennzeichnend fiir: 
I (TageswasserzufluB): Geringer NaCI-Gehalt und wenig Hartebildner (Gips und Kalk). 

II (SiiBwasserzufluB): Geringer NaCI-Gehalt und groBere Harte. 
III (Sole aus dem weiBen Mergel): Gehalt an BaClz und KCl. 
IV (Sole des Karbons): BaCl2 , reicher Gehalt an NaCl (100,07 gil) und groBe Harte. 

Die wichtigsten Wasserbringer im Steinkohlengebirge sind die Hauptverwer
fungslinien (Spriinge), wie z. B. der Tertius, der Quartus, der Ewald-Hannibal
Sprung, der Graf Moltke-Mathias-Stinnes-Sprung, der Graf Moltke-Wilhel
mine- Victoria- Sprung und zahllose andere Spriinge. 

Dabei ist jedoch zu beachten, daB die groBen Verwerfungsspalten nicht durchweg 
wasserfiihrend sind. Vielmehr hangt die Wasserfiihrung unter anderem von der petro-

I = TageswasserzufluB einer Zeche ohne Mergeldecke. 
II = TageswasserzufluB einer Zeche im Ausgehenden des weiBen Mergels. 

III = Grundwasser aus dem weiBen Mergel mit Emschermergeliiberlagerung. 
IV = GrundwasserzufluB aus dem Kohlengebirge einer Zeche nordlich von Essen. 



Die Wasserfiihrung des flozfiihrenden Steinkohlengebirges. 615 

graphischen Beschaffenheit des wasserfiihrenden Nebengesteins (Sandstein und Konglo
merat), der Art der Spaltenausfiillung und der Ausbildung der Spalte ab, die ja wieder 
in engster Beziehung zum Gestein steht, in welchem sie aufgerissen ist. Sie wird demnach 
in sandsteinreichen Zonen im allgemeinen klaffen und Wasser fiihren, dagegen sich im 
Schieferton verdriicken und keine Wasser schiitten. Die Wasserfiihrung wird dort 
besonders stark sein, wo an beiden Salbandern der Kliifte Sandsteine abstoBen. Ein 
klares Beispiel fiir diesen Zusammenhang bietet unter anderem die Zeche Graf Moltke 
mit ihren beiden wasserfiihrenden Hauptkliiften. 

Auf die Wasserfiihrung der Spriinge weist neben der haufig zu beobachtenden reihenformigen Anordnung 
der Hausbrunnen auf den Verwerfungsspalten im Ausgehenden des Karbons auch die Tatsache hin, daB inner· 
halb der Kreideiiberdeckung die Quellgebiete vieler kleiner Bachlaufe in der Streichrichtung der groBen 
Spriinge liegen. 

Fiir das Antreffen von Wasser beim Anfahren eines Sprunges unter Tage ist von 
Bedeutung, daB die aus einer Sprungkluft auf einer bestimmten Sohle austretenden 
Quellen bzw. Solen tiber dieser 

f8cm 

Abb. 705. Mit Kalkspat umkrustctcs altes Hanfseil. Zeche Prinz Regent. 
S.W.B. 

Sohle solange ausstromen, bis das 
gesamte Wasser aus dem ZufluB
gebiet der Spalte ausgeflossen ist 
oder aber die wasserfiihrende 
Spalte auf einer tieferen Sohle an
geschlagen wird. 1m letzterenFalle 
versiegen die Zufliisse auf der 
oberen Sohle ziemlich schnell, urn 
dann aus dieser Spalte bzw. aus 
den Nebenkliiften und Poren
zwischenraumen der an der Haupt
kluft abstoBenden wasserdurch
lassigen Sandsteinbanke und Kon
glomeratzonen auf der tieferen 
Sohle immer starker auszutreten. Auf diese Weise haben sich die meisten 'Wasser
durchgriiche im Karbon der Gruben des Bezirkes abgespielt. Demnach werden alle 
Zechen, die auf hoheren Sohlen aus bestimmten Kliiften groBe Wasserzugange zu ver
zeichnen hatten, auch auf tieferen Sohlen bei entsprechender Beschaffenheit des Neben
gesteins erneut mit ± starken Zufliissen rechnen miissen, falls diese Spriinge nicht schon 
vorher auf Nachb;1rzechen in groBerer Tiefe angezapft worden sein sollten . Mit besonderen 
Wasserschwierigkeiten ist jedesmal zu rechnen, wenn in Hohe der neuen Sohle die Haupt
kluft innerhalb einer Flozgruppe mit starken Sandsteinbanken durchfahren werden muB. 

Es diirfte daher von groBer Wichtigkeit fiir den Bergbau sein, die vielen mit der Wasser
bewegung innerhalb des Steinkohlengebirgskorpers in Zusammenhang stehenden Er
scheinungen und die hieraus fiir den Bergbaubetrieb abz.uleitenden Regeln systematisch 
zu untersuchen. Diese Arbeit ist inzwischen von der Wasserwirtschaftstelle der West
falischen Berggewerkschaftskasse in Angriff genommen worden. 

Das Grubenwasser erfahrt auf seinen Wegen von der Eintrittsstelle durch die Gruben
baue bis zum Sumpf nicht unerhebliche Veranderungen (Verunreinigungen). Zunachst 
wird es durch mechanisch zugefiihrte Gesteins- und Kohlenteilchen sowie chemisch ge
loste Mineralbestandteile so stark verunreinigt, daB es fiir den mensch lichen Gebrauch 
nicht mehr benutzbar ist. Andererseits vermag es aber auch menschliche Auswurfstoffe, 
verwesende oder stickstoffhaltige Substanzen aufzunehmen. Weiter kann dem Wasser 
durch faulendes Holz in alten Bauen Schwefelwasserstoff (H2S) zugefiihrt werden. 

Fiihrt das Wasser Eisen als Bikarbonat in Losung, so zeigt es haufig eine ± starke Triibung, die im 
Laufe der Zeit einen Absatz von Schlamm zur Folge hat. Bei del' Beriihrung mit Luft entweicht die Kohlen· 
saure. Damit findet eine Abscheidung von gelbrotem Ocker [Eisenhydroxyd, Fe(OH3)] statt, der die Wasser· 
seigen erfiillt. Entsprechend den in dem Wasser in Losung enthaltenen Mineralien kommt es an weiter 
entfernt gelegenen Stellen zur Ausscheidung der verschiedenartigsten Mineralsubstanzen. 

Zu den haufigstenMineralabsatzen gehort der kohlensaureKalk(CaCOa),der beim 
Entweichen der freien Kohlensaure aus den Kluftwassern als unlosliches Karbonat ausfallt. 
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Er findet sich neben anderen Karbonaten sowohl in Form plattiger Ausscheidungen auf Kliiften der 
Gesteine und der Kohle als auch in kleineren oder groBeren Stalaktiten oder Stalagmiten an der Firste alter 
Strecken sowie als Ausfiillung von Rohren und Wasserlutten oder Umkrustung von Drahten, Seilen (s. Abb. 705), 

Gezahstiicken, Kohlen- oder Gesteinsbrocken, Fahrten u. a. in alten Be

Abb. 706. Stalagmitenbildungen von 
kohlensaurem Kalk auf einer Fahrt 
(Bildungsdauer etwa 6 Jahre). Zeche 

Prinz Regent. S.W.B. 

trieben und Ortern (s. Abb. 706) . 

An anderen, aber seltener festzustellenden Karbonaten 
findet man Strontianit (SrCOa), Witherit (BaCOa) und 
Dolomit [CaMg(COa)2]' 

Sehr haufig bestehen die Absatze aus Schwerspat 
(BaS0 4). Wie schon erwahnt, bildet sich der schwer losliche 
Schwerspat beim Zusammentritt bariumsalzfiihrender Wasser 
(wahrscheinlich aus dem Buntsandstein, KRUSCH 1904, ZIMMER
MANN 1935) mit schwefelsaurehaltigen Wassern (aus der Grube), 
etwa nach der Formel BaCl2 + H 2S04 = BaS04 + 2 HC!. 

Von der Zusammensetzung eines bariumhaltigen Grubenwassers gibt 
die nachstehende Analyse einer Sole der Zeche de Wendel AufschluB. 

Danach sind enthalten in gjl: Si02 = 0,01, Bikarbonate = 0,03, 
NaCI = 134,7, CaCl2 = 20,40, MgCl2 = 5,76, BaCI2 = 1,52, SrCl2 = 0,98. 

Derartige Neubildungen des Schwerspats werden auf vielen Gruben, 
vornehmlich in der Nahe des Perm- und Triasrandes (so z. B. auf den 
Zechen Graf Moltke, Moller-Schachte u. a.), aber auch weit dariiber hinaus 
beobachtet. Schwerspat (s. Tafel XIV) bildet sich so schnell, daB in kurzer 
Zeit Wasserlutten (s. Abb. 707), Steigleitungen, Ventile u. a. mit Mineral
substanzen ± ausgefiillt oder verstopft sind. FUr den Bergbaubetrieb 
sind die Schwerspatbildungen daher sehr unerwiinschte Erscheinungen. 

Ihr Ausscheiden kann sowohl durch Vorabscheidung in ausgedehnten 
Wasserseigen vor Eintritt in den Pumpensumpf als durch getrenntes Ab
fangen und Weiterleiten der aus verschiedenen Quellen stammenden 
Wasser vermieden werden. 

Weit seltener finden sich Bildungen des leichter los
lichen S t ron t i u m s u If a t s (SrSO 4)' die meist als Begleiter 
des Schwerspats auftreten. 

So bestand der "Schwerspat" der Moller-Schachte nach KRUSCH (1904) zu 95% aus BaSO, und zu 5% 
unter anderem aus SrSO, und CaCOs. Strontiumsalze sind vorwiegend in der Gegend von Oberhausen und 
Hamborn festgestellt worden. Nach FUCHS scheidet sich auf einer Oberhausener Zeche in einem WasserzufluB 

von 200ljmin SrSO, dort aus, wo dieses 
Wasser sich mit einem anderen Wasser

IDem 

zufluJ3 von 300 ljmin mit Schwefelsaurc-
gehalt mischt . 

Der haufige Absatz von Stein
salz (NaCl) ist schon aus der Tat
sache leicht erklarlich, daB aIle 
Steinkohlengebirgswasser aus Sole 
bestehen. 

So sieht man nicht selten in der Kohle, 
in Hohlraumen des Gebirges, an der Firste 
alter Strecken groBere oder kleinere "Salz
zapfen" (s. Abb. 708). Besonders schone 
Salzstalaktiten und Stalagmiten zeigten 
sich auf der 931 m·Sohle der Zeche de 
Wendel (vgl. Abb. 709). 

Abb.707. Schwerspatabsatz in einer Wasserlutte. S.W.B. Bisweilen hangen die Tropfsteingebilde 
des Salzes schrag nach unten in die Strecke 

hinein, dem Wetterstrom entgegen, wie auf der heute auflassigen Zeche Hermann (bei Bork), eine Erscheinung, 
die auch in TropfsteinhOhlen des Massenkalks, wie z. B. in der ReckenhOhle im Honnetal, beobachtet wird. 

Die Salzsolen werden im Bergbaubetriebe unangenehm empfunden, nicht nur deshalb, weil sie iiberall 
Mineralsalze absetzen, sondern wegen ihrer Eigenschaft, Eisen stark anzugreifen. Gewisse Solen konnen 
Eisenschienen oder Steigrohre unter Rostbildung so stark zerfressen, daB sich das Eisen mit dem Messer 
schneiden laJ3t. 

Die Menge des mit den Grubenwassern gehobenen Salzes ist sehr erheblich. Sie 
betragt nach SEMMLER (1935) auf eine Zeche (mit einem ZufluB von 1,5 mS/min und einer 
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18%igen Sole) je Jahr rd. 160000 t Salz, d. h. 
rd. 1/3 der Kohlenforderung bei 1500 t tag
licher Forderung. 

Auch Ausscheidungen von reinem Sch we
fel in Form von Krusten und Stalaktiten aus 
Grubenwassern habe ich beobachtet, z. B. auf 
der Zeche Waltrop (s. Abb. 710). Sehr oft 
treten auch noch Bildungen von Gi ps (CaS04) 
(s. Abb. 711), sowie von Alunogen (Haarsalz 
zum Teil) [=AI2(S04)3' 16 H 20] in der Kohle 
auf (s. Abb. 712). 

Gegen die Wirkung der Grubenwasser kann man 
sich bei saueren Wassern durch Entsauerung oder durch 
Verzinkung der Eisenteile schiitzen. Als Schutz gegen 
salziges Wasser verwendet man Bronze fiir die mit dem 
Wasser in Beriihrung kommenden Pumpenteile. 

Neuere Untersuchungen (WINTER und 
MONNIG 1932) uber den Chemismus der Gru
benwasser (ohne Rucksicht auf die geolo
gische Seite ihrer Herkunft) haben die alteren 
Beo bachtungen bestatigt. 

Andererseits haben sie wertvolle neue Erkennt
nisse auf der Grundlage der Theorie der elektrolytischen 

Abb. 7UIl. i:ialzzapfen, aus Sickcrwiissern in der Grube 
abgesetzt. Zeche de Wendel. S.W.B. 

Dissoziation der Losungen, d. h. des elektrolytiechen Zerfalls eines Grubenwassers in R- und OR-lonen ver
mittelt, hangt doch die angreifende Wirkung des Wassers von dem Anteil der auf dem bekannten Wege der 
Titration ermittelten Gesamtsauremenge 
ab, die als freies R-lon verfiigbar ist. Wah
rend die Gesamtsauremenge als potentielle 
oder Titrieraziditat bezeichnet wird, gibt 
die aktuelle Aziditat die in der Fliissigkeit 
vorhandenen dissoziierten R -lonen an Rand 
der versuchsmaBig ermittelten pu-Zahlen 
an. Diese liegen bei den Grubenwassern 
des Ruhrbezirkes nach WINTER und MONNIG 
zwischen 5,9 und 7,8, d. h. die pu-Zahlen 
bewegen sich mit zunehmendem Gehalt von 
CO2 von der basischen Seite (7,8) iiber den 
neutralen Punkt (7) nach der saueren Seite 
(5,9). Eine unmittelbare Beziehung zwi
schen Angriffsfahigkeit und pu-Zahlen hat 
jedoch nicht nachgewiesen werden konnen. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen las
sen we iter erkennen, daB die spezifischen 
Gewichte des Grubenwassers, die zwischen 
1,001 und I,ll schwanken, den bis 105° 
Trockenriickstanden fast verhaltnisgleich 
sind. Aus dem spezifischen Gewicht kann 
man daher unmittelbar auf den Trocken
riickstand schlieBen. 

Kann man heute den unter 
normalen Zuflussen aus dem 
Deckge birge ba uenden Zechen 
fur die Zukunft eine bessere 
V or hers age machen, so ist den 
vorwiegend am Ausgehenden der 
Mergeldecke gelegenen Gruben in
folge Hochgehens der Wasser auf 

Abb.709. Staiaktiten und Staiagmiten aus Steinsaiz, innerhaib eines Jahres 
aus durchsickernder Sole abgesetzt. Zeche de Wendel. Aufn. der Zeche. 

den vielen stillgelegten Zechen im Seine neue Gefahr entstanden. Sie darf nicht unter
schatzt werden, wenn nicht schwere wirtschaftliche Schadigungen die Folge sein sollen. 
Die wenigen noch heute betriebenen Gruben dieses Bereiches halten zwar heute die Wasser 
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des Gebietes kurz. Kommen aber weitere Zechen zum Erliegen, so entsteht in den sich 
aufstauenden Wassermengen eine immer drohender werdende Gefahr fur die Nach
barzechen. In mehreren Fallen scheint auf einigen im N gelegenen Zechen ein An
wachsen der Wasser festgestellt worden zu sein, das auf Zuflusse aus stillgelegten Zechen 

Abb. 710. Schwefelstalaktit. Absatz 
aus Grubenwiissern. Zcche Waltrop. 

S.W.B. 

zuruckzufuhren ist, wie z. B. der Zechen Johann Deimelsberg
Centrum oder der Zeche Kurl. Bei anderen Zechen ist ein 
solcher Zusammenhang nur zu vermuten, wie z. B. bei ver
schiedenen mit stillgelegten Zechen markscheidenden Gruben. 

Abb. 711. Gipskristalle auf ciner Grubenschiene (BiIdungsdauer 11/, Jahre). 
Zeche Victor I/IL S.W.B. 

leh erinnere weiter an den groBen Wassereinbrueh auf Zeehe Engelsburg als Folge des Durehbruehs 
aufgestauter Wasser der stillgelegten Zeehe General naeh dieser Zeehe. Hier handelt es sich um einen Wasser
einbruch katastrophaler Natur, der erst nach langen Bemiihungen gemeistert werden konnte. 

Abb.712. Alunogen (Haarsalz), Neubildung in einer Spalte des FIiizes 
Sonnenschein. Zechc Victor III/IV. S.W.B. 

Fur die Abwendung groBerer 
Wasserschwierigkeiten scheint mir 
der von OBERSTE-BRINK (1934) 
gemachte Vorschlag von Wichtig
keit zu sein, sog. "Wasserpro
vinzen" zu bilden, d. h. gewisse 
wasserreiche Gebiete von ande
ren wasserarmen dadurch abzu
schlieBen, daB man langs bestimm
ter Linien (flozleere Sattel und 
groBe Storungszonen)jedenDurch
schlag vermeidet. Das konnte 
z. B. langs des Stockumer Sattels 
im S, des Vestischen Sattels im 
N, des Lohberg-Concordia bzw. 
Thyssen-Westende-Sprungs im W 
und der Unnaer Storung im 0 
geschehen (s. Tafel VI). 

Von Bedeutung ist hier insbesondere der Stockumer Sattel, der die Moglichkeit 
bietet, das gesamte von Kreide freie Gebiet mit seinen reichen Wasserzuflussen von dem 
weiter nordlich gelegenen eigentlichen Bergbaugebiet abzuschlieBen. 

Hochstwahrscheinlich sind die verhaltnismaBig gunstigen wasserwirtschaftlichen 
Verhaltnisse der nordlichen Gruben trotz erfolgter Stillegung der vielen wasserreichen 
Gruben im S vorwiegend auf die wasserabschlieBende Eigenschaft des Stockumer Sattels, 
d. h. das Fehlen durchschlagiger Nordsudverbindungen zurUckzufuhren. 

Andererseits wird es aber moglicherweise trotz all dieser MaBnahmen im Interesse der Wirtschaftlichkeit 
kaum zu umgehen sein, daB sich bestimmte, vom Wasser bedrohte Gruben zu Wassergemeinschaften 
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zusammenschlieBen. Es konnte sonst der Fall eintreten, daB spater einige der an der Grenze des mergelfreien 
und -uberdeckten Gebietes gelegene, heute stilliegende Gruben von den nordlichen Zechen lediglich fUr die 
Zwecke der Wasserhebung in Betrieb gehalten werden mussen. 

Bei den im Streichen gelegenen markscheidenden Zechen wird ein Abdammen der 
Wasser gegeneinander viel schwerer moglich sein, da meist ± gute Wasserverbindungen 
bestehen. Selbst beim Vorhandensein giinstiger Punkte zur Errichtung von Dammen 
muB mit der Weiterbewegung der Wasser auf Kluftsystemen oder wasserdurchlassigen 
Sandsteinzonen gerechnet werden. 

Verwendung der Grubenwasser im Bergbau. Trotz der groBen Menge des zur Verfugung 
stehenden Grubenwassers wird dasselbe im Bergbaubetrieb wegen seiner starken Beimengungen recht 
wenig verwandt. 1m Jahre 1921 sind nur etwa 10% des geforderten Grubenwassers benutzt worden. Seine 
Verwendung beschrankt sich in erster Linie auf das Koksabloschen und die Benutzung in der Wasche 
(falls das Wasser nicht uber 1 gil Gesamtalkalien enthalt). Untergeordnet dient es auch als Kesselspeisewasser, 
fUr Badezwecke, als Kuhlwasser und fur Permutitanlagen. 

E. Die Wasserfuhrung der liegenden Schichten. 
Wie das Flozfiihrende, so sind auch die Schichten des Flozleeren und des Devons ± 

reich an Wasser. 1m Hinblick auf den zur Verfiigung stehenden Raum muB von einer 
Darstellung der Wasserfiihrung dieser Ablagerungen im einzelnen abgesehen werden. 
Dber die Wasserfiihrung des Flozleeren im SW des Gebietes liegen neuere Untersuchungen 
von SEMMLER (1936) vor. 

Hinsichtlich des Auftretens von "Solquellen" und "Mineralwassern" in diesen 
Schichten sei auf den Abschnitt "Solquellen" verwiesen. 

XX. A bs chnitt. 

Die Mineralvorkommen auf den Querverwerfungskluften 
des Rheinisch -W estfalischen Steinkohlenge birges. 

Von Dr. FRITZ SCHRODER-Berlin. 

A. Mineralfuhrung. 
Die Mineralfiihrung der flozfiihrenden Schichten ist weit reicher als friiher ange

nommen wurde. Bei der Durchsicht von etwa 350 Stufen der Sammlung der Westfalischen 
Berggewerkschaftskasse in Bochum und der Bergschule in Essen konnten folgende 
Mineralien festgestellt werden: 

Primare (aus aszendenten, hydrothermalen Losungen entstanden): 
Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit, Markasit, Kupferkies, Millerit, Kobaltnickelkies (Linneit), 

Arsenkies, Quarz, Chalcedon, Kalkspat, Dolomit, Eisenspat, Braunspate (Ankerite), 
Manganspat, Schwerspat, Kaolin. 

Sekundare (durch Verwitterung der obigen Mineralien entstanden): 
Schwe£el, Brauneisen, Kalksinter, Cerussit, Anglesit, Eisensulfate, Gips, Thenardit, 

Haarsalz, Steinsalz, Salmiak. 
Einige dieser Mineralien sind bisher aus den flozfiihrenden Schichten noch nicht 

bekannt gewesen, wie z. B. Arsenkies und Kobaltnickelkies. 

Allgemeines ii ber das Vor kommen der Mineralien. 

Das Auftreten dieser Mineralien im produktiven Karbon ist hauptsachlich an die 
durch die Querverwerfungszonen bedingten Spalten und Hohlraume gebunden. 1m 
Gegensatz zu den in den Spalten und Hohlraumen der siidostlichen Fortsetzungen der 
Querverwerfungen im alten Gebirge auftretenden Erz- und Mineralgangen handelt es 
sich in unserem Gebiet meistens nur um unbedeutende Mineralanreicherungen_ Die 
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Mineralfiihrung der flozfiihrenden Schichten ist stark abhangig von dem Nebengestein, 
iiber dessen Beschaffenheit alles Wesentliche aus dem Abschnitt IV, A von P. KUKUK zu 
ersehen ist. Von 91 untersuchten Stufen, bei denen das Nebengestein noch vorhanden 
bzw. noch mit Sicherheit zu bestimmen war, waren 65 Mineralvorkommen auf Karbon
sandsteinkonglomerat aufgewachsen. Besonders die Erzmineralien bevorzugen diese 
Gesteine. Auf 16 Stufen waren die Mineralien, und zwar vorwiegend Gangarten, auf 
Schieferton auskristallisiert. Bei den restlichen 10 Stufen bildeten Kohle, Kohleneisen
stein und Toneisenstein die Unterlagen flir die Mineralparagenesen. Das Verhalten des 
Nebengesteins beim AufreiBen der Spalten und die Art der Ausfiillung der entstandenen 
Hohlraume sind von STOCKFLETH (1896) und BOEKER (1906) schon eingehend behandelt 
worden. Da die Schiefertone und die kohligen Gesteine abdammend bzw. ausscheidungs
hindernd auf die mineralischen Losungen wirken, lernen wir verstehen, warum trotz der 
vielen Querverwerfungsspalten das produktive Karbon arm an Erzkorpern ist, wahrend 
an den Randern dieses Gebietes abbauwiirdige Erzgange keine Seltenheit sind. 

Trotz der Geringfiigigkeit der Mineralanreicherungen ist die relative Haufigkeit der 
Mineralien eine sehr groBe. Auf etwa 290 Stufen epigenetischer Bildung treffen wir den 
Kalkspat 95-, den Dolomit 65-, den Braunspat 22-, den Eisenspat 8mal an. Quarzige 
Gangart finden wir auf etwa 35 Fundstiicken an der Vergesellschaftung beteiligt. Bei 
den Erzmineralien steht der Mar kasit mit 65 Stufen an der Spitze. Es folgen Bleiglanz 
auf 58, Pyrit auf 50, Kupferkies auf 52, Zinkblende auf 32, Millerit auf 30 Stufen, 
wahrend die iibrigen Mineralien seltener sind. Besonders selten sind die sekundaren 
Mineralien, so daB man von sekundaren Teufenunterschieden in unserem Gebiet nicht 
sprechen kann. 

B. V orkommen der Mineralien in den flijzfiihrenden Schichten. 
Durch die Untersuchungen von BOEKER (1906) iiber die Paragenese der Mineralien 

in den flozfiihrenden Schichten wissen wir, daB die einzelnen Mineralien zum Teil in 
mehreren Generationen auftreten. An dem vorliegenden Material konnen wir aber fest
stellen, daB mit dem Auftreten einer neuen Generation die Mineralien meist auch ihre 
Ausbildungsart oder Tracht wechseln. W. MAUCHER (1914) und G. KALB (1927/31) 
sehen den Trachtwechsel einer Mineralart auf ein und derselben Lagerstatte weniger als 
eine Funktion der Zusammensetzung der Mutterlaugen an, sondern bringen ihn in 
Abhangigkeit von dem Temperaturabfall wahrend der Ausscheidungsperiode. Auf diesem 
Wege gelang es ihnen, besonders G. KALB, fiir verschiedene Mineralien sog. "minero
genetische Reihen" aufzustellen. Diese minerogenetischen Reihen sind uns heute ein 
wertvolles Hilfsmittel, urn den Bildungsbereich und die Mineralabfolge der Lagerstatten 
und Mineralvorkommen festzulegen. Aus diesem Grunde ist auch in der unten folgenden 
Beschreibung der Mineralien auf die Kristalltrachtentwicklung der einzelnen Mineralien 
besonderer Wert gelegt worden. Den verschiedenen Trachttypen der Mineralien sind die 
Bezeichnungen, die G. KALB bzw. W. MAUCHER ihnen gegeben haben, beigefiigt. Die 
Abbildungen sollen die Trachtentwicklung erlautern. 

Kalkspat. CaCOa. Trigonal, ditrigonal-skalenoedrische Klasse (trigonal
skalenoedrische Hemiedrie). 

In den flozfiihrenden Schichten ist der Kalkspat die gewohnlichste Gangart und 
weit verbreitet. Oft flillt er Teile von Querverwerfungsspalten allein gangartig aus (z. B. 
Zeche Constantin der GroBe). Er findet sich dann auf diesen Gangen derb und grob
kristallinisch vor. In den meisten Fallen jedoch treffen wir ihn mannigfach kristallisiert 
in den Hohlraumen der Spalten. Haufig verkleidet er zusammen mit anderen Mineralien 
tapetenartig die Wande offener Spalten. Die Kalkspatkristalle sind in unserem Gebiet 
selten klar durchsichtig und zeigen Glasglanz. Oft sind sie mattschimmernd und nur 
durchscheinend. Auf den Spaltflachen ist haufig ein perlmutterartiges Irisieren zu 
bemerken. Sie sind farblos bis weiB, oft durch Beimengungen grau, gelblich, selten griinlich 
gefarbt. Rotliche und braunliche Farbtone sind an unseren Kristallen nicht wahrzu
nehmen. 
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All~emeine Kennzeichen. Die auBerst vollkommene Spaltbarkeit erfolgt nach dem Grundrhomboeder 
R = {lOll} mit 105° 5 Polkantenwinkel. Die Harte betragt 3 und das spez. Gewicht 2,7-2,8. Kalkspat 
ist vor dem Lotrohr unschmelzbar. Er braust mit verdiinnter Hel auf. 1m Diinnschliff zeigt er wechselndes 
Relief und gute SpaItbarkeit, hiiufig auch Zwillingslamellierung. Zwischen gekreuzten Nikols besitzt er starke 
Doppelbrechung, erkenntlich an den Interferenzfarben: WeiB hoherer Ordnung. 

Abb. 713. Kalkspat Typ II 
"Oberberge". 

Abb.714. Abb.715. Abb. 716. Abb.717. 
Abb. 714-717. Kalkspat Typ III "Wiilfrath" (KALB). 

Die Zahl der an den vorhandenen Kristallen festgestellten Flaehenformen ist nieht 
sehr groB im Vergleieh mit den Kalkspaten anderer Lagerstatten. Die wiehtigsten Formen 
in unserem Gebiet, zu denen wir 
nur sole he reehnen, die als Kom
binationstrager traehtbestimmend 
werden, sind: 

r={lOll}=R 
M = {4041} = 4 R 
i = {l6.0. 16.1} = 16 R 
e = {Oll2} _1/2R 

m = {loIO} = ooR 
a = {1120} = 00 P 2 
f = {0221} = - 2 R 
v={21fn}=R3 
t={2134}=1/4R3 

Diese Waehstumsformen sind 
an den Kristallen in mannigfaeher 
Weise miteinander kombiniert. A ber 

Abb. 718. Kalkspat (Typ Wiilfrath) auf Dolomit. Zeche Shamrock I I II 
S.W.B. 

so vielgestaltig sie aueh sein mogen, wir finden auf den Stufen 
Sehiehten folgende Kristalltraehttypen immer wiederkehren: 

1. Kalkspat Typ "Oberberge" (Abb.713). 
Trachtbestimmende Form r. Begleitende Formen: e, v, t. 

2. Kalkspat Typ "Wiilfrath" (Abb.714-717). 

aus den flozfiihrenden 

Trachtbestimmende Form v. Begleitend: r, t, e, m. Die Reihenfolge der Abbildungen gibt die Tracht
entwicklung dieses Typus wieder. Stufen mit prachtigen Kristallen (Abb. 718) finden sich in der Sammlung 
der Berggewerkschaftskasse in Bochum. 

Abb.719. Abb.720. Abb. 721. 
Abb. 719- 722. Kalkspat Typ IV "Freiberg" (KALB). 

3. Kalkspat Typ "Freiberg" (Abb. 719-722). 

Abb.722. Abb. 723. Kalkspat Typ V 
"Riidersdorf" (KALB). 

Der Typus kommt in den f10zfiihrenden Schichten mit den in den Abbildungen dargestellten Kombi
nationen vor. 
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4. Kalkspat Typ "Riidersdorf" (Abb. 723). 
Trachtwichtige Formen sind: f, M, i. 

Kristalle des Typus Riidersdorf bilden sich bei Temperaturen und Drucken der Erd
oberflache. Daher stellen wir zu diesem Typ auch die rezenten Kalkspatbildungen. 

Tropfsteirr und Kalksinterbildungen (Uberkrustungen auf Fahrten) entstehen heute 
noch. Sie erfolgen teilweise so rasch, daB dadurch und durch Ausscheidungen in den 
Wasserlutten der Zechen oft bedeutender Schaden entsteht. In den Sammlungen der 
Bochumer Berggewerkschaftskasse sind derartige Bildungen von den Zechen PreuBen I, 
Graf Moltke, Constantin der GroBe, Graf Schwerin und de Wendel ausgestellt. 

Abb.724. Schwerspat (Typ Herkules). Zeche Herkules bei Essen. S.W.B. 

Schwerspat. Baryt. BaSO 4. 

Rhombisch, rhombisch-holoe
drische Klasse (rhombisch-bipy
rami dale Klasse). 

Einige der Querverwerfungen 
sind auf langere Strecken mit 
Schwerspat erfiillt. Die Abbau
wiirdigkeit dieser Gange ist jedoch 
zweifelhaft. Wir wollen uns hier 
nur mit dem Schwerspat befassen, 
soweit er schone Kristalle bildend 
oder in Kristallaggregaten in offe
nen Spalten und Hohlraumen unse
res Ge bietes mit anderen Mineralien 
vergesellschaftet auftritt. Wir fin
den ihn in diesen Spalten nicht nur 
in schonen Einzelkristallen, sondern 
auch in blattrigen, facherformigen 

und biischelformigen Aggregaten. Neben Vorkommen mit tafliger Ausbildung treten 
auch einige mit sauliger Ausbildung des Schwerspats auf. Die Schwerspate unseres 
Gebietes sind, neben farblosen weiBen Tonungen, meist grau gefarbt. Aber auch rot
braune, rotliche und gelbliche Farbtone sind nicht selten. 

Allgemeine Kennzeichen. Der Schwerspat ist sprode und bricht muschelig. Er spaltet vollkommen 
nach dem basischen Pinakoid (001) und etwas weniger vollkommen nach dem Prisma (1l0). Seine Harte 
schwankt zwischen 2,5 und 3,5. Das spez. Gewicht ist 4,3---4,7. 1m Diinnschliff zeigt er ein starkes Relief, 
da er eine starke Lichtbrechung besitzt. Seine Doppelbrechung ist schwach und positiv. Er ist optisch zwei
achsig. Die Ebene der optischen Achsen liegt parallel (010). Lotrohrverhalten: In geschlossener Rohre 
dekrepitiert er heftig. Vor dem Lotrohr ist er schwer schmelzbar und farbt die Flamme gelblichgriin. 

An den vorhandenen Belegstiicken lassen sich die unten aufgefiihrten Kristallformen 
feststellen (Aufstellung nach HAUY; vollkommenste Spaltbarkeit parallel {OO 1} = 0 P) : 

c={OOl=}OP o={OI1}=Poo d={I02}=1/2Poo 
I = {I04 = P/4 P 00 u = {IO 1 } = P 00 z = { Ill} = P 

m = {11 0 = } 00 P a = {I OO} = 00 P 00 b = {O 1O} = 00 P 00 

X = {I30 =} 00 P 3 Y = {I22} = P 2 
~ = {142 = } 1/4 P 2 {} = {176} = 1/7 P 6 gewolbt ineinander iibergehend. 

Die flachenreichsten Kristalle mit c, 0, d, m, a, b, z, u, y, I als Wachstumsformen 
liegen von Zeche RheinpreuBen vor. Weitere flachenreiche Kristalle sind von Zeche 
Diergardt bekannt geworden. 

Die Trachtausbildung des Schwerspats ist an unseren Belegstiicken stark wechselnd. 
Wir unterscheiden folgende Trachttypen: 

1. Schwerspat Typ I "Herkules" (Abb.725). 
Nach der Basis taflige Kristalle, teils nach der b-, teils nach der a-Achse gestreckt. Formen: c, 0, d. 

Typenbenennung nach KALB (Abb.724). 

2. Schwerspat Typ II "Felso banya" (Abb. 726). 



Vorkommen der Mineralien in den flozfiihrenden Schichten. 623 

Die Kristalle sind ebenfalls nach der Basis taflig, jedoch werden die Formen 0 und d trachtunwichtig 
und durch die m-Flachen verdrangt. 

Den Ubergang zwischen diesen beiden Typen vermitteln Trachttypen, die W. MAUCHER 
III seiner Bildungsreihe der Mineralien festgelegt hat: 

a) Schwerspat "Maucher II" oder Faserbaryt (Abb.727). 
Nach der a-Achse gestreckte nadelformige Kristalle. 

b) Schwerspat "Maucher III". 
Unter dieser Typenbezeichnung faBt MAucHER die Rosetten- und Hahnenkammbildungen des Schwer

spats zusammen. 

c) Schwerspat "Maucher IVb" (Abb.728). 

CymJO 
Abb. 725. Schwerspat Typ I Abb. 726. Schwerspat Typ II Abb. 727. Schwerspat Typ 

"Herkules" (KAJ,B). "Felsiibauya" (KALB). "Maucher II" (Faserbaryt). 
Abb. 728. Schwerspat 
Typ "Maucher IV b". 

Quarz. Si02• Bergkristall, Rauchquarz usw. (fJ-Quarz, die unterhalb 575? bestandige 
Modifikation) . 

Chalcedon (faseriger Quarz). 
Trigonal, trigonal-tr ape z oe drische Klasse (trigonal-trapezoedrische Hemiedrie). 
Unter den Gangarten spielt der Quarz in den Spalten und Hohlraumen der floz-

fiihrenden Schichten nur eine ganz geringe Rolle, obwohl er als kristallisierter Quarz 
und Chalcedon haufig vorkommt. Gut ausgebildete Kristalle sind selten. Meist iiber
zieht er in diinnen Schichten das Nebengestein oder die Mineralien, die sich vor ihm 
ausgeschieden haben. Als Chalcedon fiillt er vielfach feine Haarspalten aus. Der Quarz, 
der in gut ausgebildeten, teils idealen, teils verzerrten Kristallen, in Kristallaggregaten, 
kornigen, dichten Massen oder traubig-nierigen Ausbildungen auf tritt, ist meist farblos 
durchsichtig oder weiB undurchsichtig. Auch graue Farbtone kommen vor. In Toneisen
stein-Geoden finden sich oft rauchbraun gefarbte Quarzkristalle: Rauchquarz. 

Allgemeine Kennzeichen. Er besitzt ausgesprochenen Glasglanz. In dichten, derben Massen und auf 
Bruchflachen ist er ofters auch fettglanzend. Der Bruch ist muschelig oder splittrig. Spaltbarkeit ist kaum vor
handen. Die Harte betragt 7 und das spez. Gewicht 2,5-2,8. 1m Dtinnschliff ist er durch seinen ausgezeichneten 
Erhaltungszustand meist sofort zu erkennen. Er be
sitzt eine mittlere Lichtbrechung und eine schwache 
Doppelbrechung. Vordem Lotrohr nur ingepulver
tern Zustand mit Borax und Soda zu schmelzen. 

Chalcedon ist eine kryptokristalline Art des 
Quarzes. Er ist durchscheinend und kommt in 
vielen Farbt6nen vor. Graue bis wei Be Farben 
sind herrschend. Dietraubigen bis glaskopfartigen 
Gebilde sind wachsglanzend. AuBer dem meist 
dichten Bruch sind auch faserige Texturen haufig. Abb. 729. Quarz Typ I (KALB). Abb. 730. Quarz Typ II (KHB). 
Die Faserachse kann parallel und senkrecht zur Linker Kristall, 2 ~ 90°. Rechter Kristall, e sehr stumpf. 

kristallographischen c-Achse liegen. 

Die gut ausgebildeten Kristalle werden von folgenden Formen begrenzt: 
P={lOll}=R, z={0111}= -R, r={lOiO}ooR. 

Die Quarzkristalle lassen zwei Trachttypen erkennen, deren gestaltliche Unterscheidung 
jedoch sehr schwierig ist. Unterscheidungsmerkmale ergeben sich nach G. KALB (1928) 
und W. WITTEBORG aus dem Verlauf der Gratbahnen der oft den Rhomboederflachen 
der Quarze aufsitzenden dreiseitigen Vizinalpyramiden gegeniiber den Kanten der 
Rhomboederflachen. Danach unterscheiden wir 

1. Quarz Typ I (KALB). 
Den Verlauf der Gratbahnen zeigt Abb. 729. 
2. Quarz Typ II (KALB). 
Abb. 730 gibt den Verlauf der Gratbahnen auf ± R dieses Typus wieder. 
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Die iibrigen Mineralien der Kalkspatgruppe. 
Dolomit CaCOa, MgCOa. Braunspate (Ankerite) CaCOa, (Mg, Mn, Fe )COa. Eisen

spat FeCOa. Manganspat (Mn, Mg) COa' 

Dolomit. Trigonal, rhom boedrisehe Klasse (trigonal-rhomboedrisehe Hemiedrie). 
Er ist in den flozfiihrenden Sehiehten relativ haufig und bekleidet oft allein die 

Wande offener Spalten oder fiillt sie ganz aus. Die zum Teil bis 1 em groB werdenden 
Kristalle zeigen weiBliehgraue, rotliehe, braunliehweiBe Farbtone. Er spaltet naeh dem 
Grundrhomboeder r = (lOll) = + R mit einem Polkantenwinkel von 1060 15. 

Allgemeine Kennzeichen. Seine Harte betragt 3,5-4,0 und das spez. Gewicht 2,9. Verdiinnte 
HOI greift den Dolomit erst in der Hitze an. 

Die Kristallform, die uns aussehlieBlieh an den Kristallen begegnet, ist r= {lOll} = +R 
das Grund- oder Spaltrhomboeder. Er tritt in unserem Gebiet in zwei Generationen auf: 

1. Die altere Generation ist meist gelblichweiB oder leicht braunlich k9 gefarbt. Die Rhomboederflachen sind eben und glatt, bekleidet wird 
er haufig von Kalkspat Typ Wiilfrath und Schwerspat Typ Herkules. 

II. Die jiingere Generation zeigt weiBlichgraue und riitliche 
Farbtiine. Die Rhomboederflachen sind durchweg gewiilbt (Abb. 731). 
Auch sattelfiirmig gekriimmte Kristalle (Abb.731) sind nicht selten. 

Abb.731. Ausbildung des jiingeren BOKER (1906) nannte diese Generation "riitlichen ankeritischen 
Dolomits und Braunspats. Kalkspat". Begleitet wird diese Generation meist von Millerit, 

Kupferkies und Kalkspat Typ Freiberg. 

Braunspat (Ankerit). Kristallisiert wie der Dolomit. 
Er ist in morphologischer und physikaliseher Hinsieht dem Dolomit sehr ahnlich. 

Die Kristalle sind hellerbsengelb bis braun gefarbt, je nach dem Stande der Verwitterung. 
Neben ebenflachigen Kristallen treten vielfach solehe mit stark gewolbten Rhomboeder
flaehen oder sattelformig gekriimmte auf (s. Abb. 731 links und reehts). 

Dolomit von sattelformig gekriimmtem Braunspat iiberwaehsen sehen wir auf Beleg
stiieken von den Zeehen Mont Cenis, Pluto und RheinpreuBen. 

Eisenspat oder Siderit. Trigonal, trigonale Holoedrie. 
Eisenspat ist in unserem Gebiet unter den Gangartmineralien seltener anzutreffen. 

Auf einigen Belegstiicken treffen wir ihn zusammen mit Quarz derb an, Z. B. von den 
Zechen Hannover und Centrum. 

Er kristallisiert trigonal in der rhomboedrisch-holoedrischen Klasse. Er ist vorwiegend gelbbraun und 
grau gefarbt. Seine Harte betragt 4,0-4,5. Er besitzt ein spez. Gewicht von 3,8-4,0. Die iibrigen physi
kalischen Eigenschaften verhalten sich wie bei Kalkspat und Dolomit angegeben. 

Von Zeehe Constantin sind linsenformige und von der Zeche Maria Anna und 
Steinbank sattelformig gekriimmte Kristalle bekannt geworden. Die Waehstumsform 
ist wie beim Dolomit und den Braunspaten das Rhomboeder r = {lOll} = + R. 

Manganspat unterseheidet sich von den iibrigen Karbonspaten nur dureh seine rosa 
Farbe. Er ist auf einigen Stufen von Zeehe Johannessegen an Stelle von Dolomit bekannt 
geworden. 

Kaolinartiges Mineral. A120 a. 2 Si02• 2 H 20. Hexagonale Blattchen. 
Als letztes der Gangartmineralien sei dieses kaolinartige erwahnt. Nach der Analyse (1924) und seinen 

Eigenschaften ist es als Nakrit bzw. Pholerit anzusprechen. Es ist als Umwandlungsprodukt von Neben
gesteinsbestandteilen anzusehen, die mit den aufsteigenden Mineralliisungen in Beriihrung standen. Meist 
kommt es in Karbongestein oder dem Sandsteinkonglomerat auf Kliiften und in Hohlraumen vor und besteht 
aus kleinen perlmutterglanzenden Blattchen, die sich fettig anfiihlen. Seine Bildung scheint der Paragenese 
nach zusammen mit der Auskristallisation des jiingeren Dolomits erfolgt zu sein. Belegstiicke sind unter 
anderem im Bereich der Zechen Lothringen und Constantin der GroBe gefunden worden. 

Die Erzmineralien aus dem westfalisehen produktiven Karbon. 

Bleiglanz (Galenit). PbS, meist etwas silberhaltig. Wenn Silbergehalt fehlt, 
aueh als Glasurerz bezeiehnet. 

Der Bleiglanz kommt haufig fiir sich allein auf den Storungen vor und fiillt dann 
die entstandenen Hohlraume in derben kornig-grobspatigen Massen aus. Dort jedoeh, 
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wo die Kristallkorner Gelegenheit haben, in noch freie Hohlraume hineinzuwachsen oder 
auf Stufen mit anderen Mineralien vergesellschaftet sind, bilden sich Kristallflachen aus. 
Kristallaggregate bzw. Einzelkristalle sind in unserem Gebiet weit verbreitet und von 
nicht weniger als 30 Zechen bekannt geworden. Der Bleiglanz ist an seiner typischen 
bleigrauen Farbe, der oft ein rotlicher Farbton beigemischt ist und an seinem aus
gepragten metallischen Glanz, sowie durch seine vollkommene Spaltbarkeit nach dem 
Wiirfel leicht zu erkennen. 

Allgemeine Kennzeichen. Strich dunkelgrauschwarz. Mild, zum Teil ins Sprode. Harte 2,5-3. 
Spez. Gewicht 7,45-7,65. Spaltbarkeit: vollkommen a = {100} = 00 0 00. Bruch: kornig-spatig. Lot· 
rohrverhalten: Dekrepitiert heftig i.g.R. und entwickelt Lo.R. schweflige Saure. Er schmilzt auf Kohle vor 
dem Lotrohr und gibt mit Soda ein Bleikorn und einen zitronengelben Beschlag vonPbO mit einem blaulich
weiBen Saum von PbCOa. 1m Diinnschliff opak. 1m Anschliff: Reflexionsfarbe rein weiB, selten mit einem 
Stich ins Braunrosa. Reflexionsvermogen 
35-50%. Spaltbarkeit: (100) sehr deut· 
lich. Charakteristisch sind die dreisei· 
tigen Spaltausbruche, die im gleichen 
Individuum iibereinstimmende Form und 
Orientierung aufweisen. Wird geatzt 
durch HNOa. 

Die Kristallformen, die der 
Bleiglanz in unserem Gebiet auf
weist, sind immer nur der Wiirfel 
a = {l00} = = 0= und das Ok
taeder 0 = {Ill} = O. Am haufig
sten treten uns Kristalle ent
gegen, die eine Kombination Abb.732. Bieiglanz, sog. "gefiossene Kristalle". Zeche Klosterbnsch. S.W.B. 

dieser beiden Formen aufweisen. 
Meist ist der Wiirfel der Kombinationstrager und das Oktaeder nur klein ausgebildet. Trotz
dem laBt sich ein kleiner Unterschied in der Tracht der Kristalle feststellen. Wir finden: 

1. Bleiglanzkristalle, die nur von Wiirfelflachen begrenzt werden, die vollkommen eben und glatt sind· 
2. Bleiglanzkristalle, bei denen Wiirfel und Oktaeder miteinander ins Gleichgewicht kommen und 

das Oktaeder Kombinationstrager wird. Hierher gehoren auch sog. "geflossene Kristalle", wie sie z. B. fur 
die Grube Gonderbach bei Laasphe L W. typisch sind. Bleiglanz dieser Ausbildung wurde bei uns auf Zeche 
Consolidation gefunden sowie auf Zeche Klosterbusch (s. Abb. 732). Die Flachen dieser Kristalle sind uneben 
und verbogen und bauen sich aus mehr oder weniger groBen Subindividuen auf. Von der Zeche Bonifacius 
stammen Kristalle, die aus oktaedrischen Subindividuen bestehen. 

Zinkblende. ZnS. Regular, hexakistetraedrische Klasse (regular-tetraedrische 
Hemiedrie). 

Die Zinkblende ist im produktiven Karbon kein seltenes Mineral. Sie ist nach den 
Belegstiicken zu schlieBen relativ haufig. Dagegen tritt sie mengenmaBig weit hinter 
den anderen Mineralien zuriick, da sie immer nur in kleinen Kristallaggregaten vorkommt 
und auch in den im Steinkohlengebirge nachgewiesenen Erzkorpern nur in geringer 
Menge gefunden wird. 

Wir treffen die Zinkblende ganz selten derb an, wie z. B. in den Strecken der Zeche 
Auguste Victoria. Wir finden sie daselbst als tiefbraune strahlige Blende ausgebildet 
und als Erstausscheidung auf den Kluftwanden aufgewachsen, begleitet von skalenoedrisch 
ausgebildetem Kalkspat. Meist finden wir die Blende auf Stufen in Form von Einzel
kristallen, Zwillingen, Viellingen und regellosen Kristallaggregaten. Die Oberflachen 
dieser Bildungen sind zum Teil stark veratzt und daher matt. Die Farbe der Kristalle 
und Aggregate ist braun bis rotbraun und, soweit sie gute Flachen aufweisen bzw. auf 
Spaltflachen, besitzen sie halbmetallischen bzw. Diamantglanz. 

Allgemeine Kennzeichen. Strich hellbraunlichgelb bis braun. SprOde. Harte 3-4. Spez. Gewicht 
3,9--4,1, Spaltbarkeit sehr gut nach dem Rhombendodekaeder d = {llO} = 00 O. Bruch spatig. Lotrohr· 
verhalten: Lg.R. dekrepitiert Zinkblende zuweilen beim Gliihen heftig, gibt aber nichts Fliichtiges ab, und 
sie andert auch ihre Farbe nicht. Lo.R. entwickelt die gegliihte Probe bei starkem Erhitzen schweflige Saure. 
Auf Kohle i.R.F. gibt die Zinkblende anfangs cinen rotbraunen Beschlag von CdO, wenn sie Kadmium 
beigemengt enthalt, spater einen gel ben von ZnO. LO.F. wird sie abgerostet. Mit Soda auf Kohle geschmolzen 
gibt sie einen ZnO-Beschlag, der einen braunlichen Saum zeigt, wenn die Blende Cd-haltig war. 1m Diinn
schliff farblos bis braunlich durchsichtig. Relief, Chagrin. nNa urn 2,400. Isotrop. Opt. Anomalien und 

Knknk, Geologie. 40 
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Zonarstruktur haufig. 1m Anschliff: Reflexionsfarbe grau. Reflexionsvermiigen auBerst gering. (Von den 
haufigeren Erzen das Geringste.) In 01 braune bis gelbe Innenreflexe. Spaltbarkeit in schlecht polierten 
Schliffen (1l0) deutlich. Durch Atzen wird die polysynthetische Zwillingsbildung nach {Ill} sichtbar. 

Schone flachenreiche Kristalle sitzen auf Handstiicken von den Zechen: Dreckbank, 
Centrum, Friederika, Constantin der GroBe und Auguste Victoria. Insgesamt lassen 
sich an Kristallformen feststellen: 

0-0 
o = {Ill} = 2' 0' = { Ill} = - 2' d = { 110} = 00 0, 

a = {I OO} = 00 0 00, n = {311} = 3~3 , n' = {h 11 } = h ~ h. 

Die Zinkblende ist hin und wieder auch orientiert mit Kupferkies verwachsen. Schone 
einfache Zwillinge, oft sich harmonikal).rtig wiederholend, sind auf Stufen der ZecheDreck

bank bei Werden bekannt geworden. An den 
Zinkblendekristallen laBt sich sehr deutlich 
ein Trachtwechsel feststellen. Wir finden: 

1. Kristalle, die von der Form 0' begrenzt 
werden, in den Toneisensteingeoden. Zu dieser Form 
treten auf Stufen, die aus dem Bereich der Zechen 

Abb.733. Zinkblende Typ I Abb. 734. Zinkblende Typ II um Dortmund stammen, die Formen a und 0 hinzu. 
"Schlaggenwald" (KALB). "Alston Moore" (KALB). G. KALB bezeichnet diesen Trachttyp mit Zinkblende I 

"Schlaggenwald" (Abb. 733). 
2. Kristalle, hauptsachlich aus dem siidwestlichen Teil unseres Gebietes, an denen das Rhomben-

303 
dodekaeder vorherrscht. Zu den d-Flachen tritt die Form n = {311} = -2-' Diese Ausbildungsart bezeichnet 

G. KALB als Zinkblende II "Alston Moore" (Abb. 734). 

Pyrit. Schwefelkies. FeS2• Regular, dyakisdodekaedrische Klasse (penta
gonale Hemiedrie). 

Neben dem Bleiglanz und dem Markasit ist der Pyrit das haufigste Erzmineral in 
den produktiven Schichten, das auf jeder Zeche gefunden wird. Wir beobachten ihn 
einmal in Form von Knollen und Konkretionen in der Kohle, den Kohleneisensteinen, 

dem Toneisenstein und den Tonschiefern. 
Ferner finden wir ihn vielfach in Einzel
kristallen und Kristallaggregaten auf Stufen 
aus den durch die Querverwerfungsspalten 
entstandenen Hohlraumen. Die Kristalle be
sitzen einen starken metallischen Glanz und 

Abb. 7W;in~lt~~e~~~ Zeche Abb'J~~ta~~f~t rGr~eche eine speisgelbe Farbe. Haufig sind sie gold-
gelb bis braun angelaufen. 

Allgemeine Kennzeichen. Der Schwefelkies ist spriide und gibt einen schwarzen Strich. Seine Harte 
betragt 6,0--6,5 und sein spez. Gewicht 5,0. Er bricht meist muschelig und oft ist seine Spaltbarkeit nach 
dem Wiirfel angedeutet. In Anschliffen zeigt er eine lichtgelbe Reflexionsfarbe und ein enorm hohes Reflexions
vermiigen. Er laBt sich sehr schlecht polieren. Liitrohrverhalten: l.g.R. erhitzt, tritt Geruch nach Schwefel
wasserstoff auf und man erhiilt ein Sublimat von Schwefel. Der Riickstand erscheint metallisch und verhalt 
sich wie Magnetkies. 1.0.R. erhitzt, verbrennt der Schwefel mit blauer Flamme (Geruch nach schwefliger 
Saure). A. Kohle vor dem Liitrohr erhitzt, schmilzt das Mineral zu einer schwarzen magnetischen Kugel, 
die auf Bruchflachen metallisch glanzt. 

Die Kristallform, die wir an den Kristallen am haufigsten beobachten, ist der Wurfel 

a={lOO}=ooOoo. Dazu konnen die Formen e={2l0}=oo~2 und o={l1l}=O 

hinzutreten. Eisenkieszwillinge nach (110) sind nur auf Stufen von der Zeche Minister 
Stein zu beobachten. Zuweilen durchdringt der Pyrit die Kohle in Form von dunnen 
Uberzugen auf den feinen Absonderungsflachen so innig, daB ganze Floze dadurch minder
wertig werden und sich ein Abbau nicht mehr lohnt. Beim Pyrit machen sich ebenfalls 
geringe Trachtunterschiede zwischen den Generationen bemerkbar: 

1. Die altere Sch wefelkiesgenerationist ausgezeichnet durch die Kombination: Wiirfel + Pentagon
dodekaeder (Abb. 735). 

2. Schwefelkies, der mit jungem Kalkspat zusammen vorkommt, zeigt die Kombination: Wiirfel 
mit Oktaeder, wobei das Oktaeder immer mehr trachtbeherrschend wird. Zeche Constantin der GroBe 
(Abb.736). 
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Markasit. Kammkies, Speerkies. FeS2• Rhombisch, bipyramidale Klasse 
(rhombische Holoedrie). 

Der Markasit kommt ftir sich allein in Form von Aggregaten, Knollen, stalaktitischen 
Gebilden und auch kristallisiert auf Stufen mit anderen Mineralien vergesellschaftet in 
den Hohlraumen und Kltiften vor. Er ist chemisch dieselbe Substanz wie der Pyrit und 
unterscheidet sich von diesem durch die Symmetrieverhaltnisse seiner Kristalle, seinen 
Bestandigkeitsbereich und einige physikalische Eigenschaften. Markasit ist weniger 
metallisch glanzend wie der Pyrit und kommt meist in grtinlichgrauen bis speisgelben 
Farbtonen vor. 

Allgemeine Kennzeichen. Er ist spriide und hat eine Harte von 6,0-6,5. Das spez. Gewicht betragt 
rd. 5,0. Der Bruch ist kiirnig dicht, auBerdem ist eine undeutliche Spaltbarkeit nach (110) P vorhanden. Der 
Strich ist dunkelgriinschwarz. Die Reflexionsfarbe und das Reflexionsvermiigen ahnlich wie beim Pyrit. 
Die Reflexionsanisotropie ist deutlich. Vor dem Liitrohr verhalt er sich ebenso wie Pyrit, nur, daB er schon 
bei tieferen Temperaturen seinen Schwefel abgibt. Der Markasit zersetzt sich sehr leicht. Die knolligen 
Gebilde zeichnen sich meist durch einen radialstrahligen Aufbau aus. 

Trachtwechsel beim Markasit. 

An Markasitkristallen unseres Gebietes treffen wir folgende Formenkombinationen an: 
1. c = { 00 I} = 0 P, m = { 11 O} = 00 P, e = { OIl} = P 00 • 

Die durch diese Formen bestimmten Kristalle sind taflig ausgebildet, nach der 
a-Achse gestreckt, und ihre Tracht wird durch die Basis c bestimmt (Abb. 737,1)' 

2. m={IlO}=ooP, b={013P/3Poo, 
r = {014} = 1/4Poo, c = {001} = OP. 

Die Tracht dieser Kristalle beruht auf den m-Flachen (Abb. 737,2)' Von Typ I zu 2leiten 
die Aggregate tiber. m und e werden immer mehr verdrangt und gleichzeitig findet eine 
Aufblatterung statt. Es entstehen dadurch rosettenformige Aggregate. Diese gehen 
nach dem Verschwinden der Streckung der a-Achse in die kamm- und facherformigen 
Gebilde tiber (Abb. 738). Diesen Bildungen liegen Kristalle der Abb. 737,3 zugrunde. 

Kupferkies. CuFeS2· Tetra - 1 2 

gonal, tetragonal- skalenoe - <t)3 r 

drische Klasse (tetragonale He-~ CI:) m m 

miedrie 2. Art). ~.. -
Die VerbrtJitung des Kupfer- Abb.737. TrachtwechseI beim Markasit. 

kieses in den flozftihrenden Schich-
ten ist sehr groB, wenn er auch mengenmaBig weit hinter den anderen Mineralien zurtick
bleibt. Er ist vielfach in Quarz, Kalkspat und Dolomit als Ftinkchen eingesprengt und 
kommt auch mit Bleiglanz zusammen derb als Gangftillung vor. 

Allgemeine Kennzeichen. Das opake, stark metallisch glanzende Mineral besitzt eine ins Griine 
gehende messinggelbe Farbe und ist haufig goldgelb angelaufen. Der Strich, auf einer feinkiirnigen Strich
tafel ausgefiihrt, ist schwarz mit einem griinlichvioletten Farbton. Harte 3,5--4,0. Spez. Gewicht 4,2. Der 
Bruch ist uneben und eine deutliche Spaltbarkeit parallel (201) macht sich iifters bemerkbar. 1m Anscbliff 
zeigt der Kupferkies eine lebhafte schwefelgelbe Farbe und ein hohes Reflexionsvermiigen. Liitrohrverhalten: 
I.g.R dekrepitiert er heftig beim Erhitzen und gibt ein Sublimat von Schwefel. 1.0.R gibt er viel schweflige 
Saure abo V.d.L. schmilzt er leicht zu magnetischer Kugel und laBt sich mit Soda zu Eisen und Kupfer 
reduzieren. 

Gute Kristallchen finden wir auf Belegstiicken mit Mineralien zusammen, die zu 
den frtihesten Ausscheidungen in unserem Gebiet gehoren. Diese Kristalle sind auch die 

einfachsten, indem sie nur ein tetragonales Bisphenoid, die Form r = {332} =1~P als 

Wachstumsform besitzen. Zeche Germania ist ein guter Fundpunkt solcher Kristalle. 
Je jtinger die Kupferkiesausscheidungen werden, um so gedrungener, isometrischer werden 
die Kristalle. Zwillings-, Vierlings- und Aggregatbildungen treten haufig auf. An diesen 
oft stark verzerrten und verbogenen, stark gestreiften Bildungen lassen sich an Wachstums
formen die folgenden feststellen: 

P - P 
0= {Ill} = 2' 0' = {Ill} = - 2-' b = {201} = 2Poo. 

40* 
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Millerit. Haarkies. NiS. Trigonal, ditrigonal-skalenoedrische Klasse (rhom
boedrische Holoedrie). 

In den Schichten des produktiven Karbons ist der Millerit ein haufig auftretendes 
Mineral. Die nadeligen Kristalle besitzen eine speisgelbe-messinggelbe Farbe und metalli

schen Glanz. Werden die Haar
kiesnadeln auBerst dunn, dann 
schimmern sie grun. 

Allgemeine Kennzeichen. Der 
Strich ist griinlichschwarz. Die Harte ist 
4 und das spez. Gewicht 5,3. Das Mine
ral ist sprode und der Bruch faserig. 
Spaltbarkeit nach den Rhomboeder
flachen ist vorhanden. 1m Anschliff 
zeigt der Millerit eine deutlich gelbe 
Reflexionsfarbe und gutes Reflexions
vermogen. Lotrohrverhalten: I.o.R. ent
weicht beim Erhitzen schweflige Saure 
und auf der Kohle vor dem Lotrohr 
schmilzt der Haarkies leicht unter Sprii
hen zur Kugel. Nach gutem Abrosten 
laLlt er sich leicht zu Nickel reduzieren. 

Abb. 738. Markasit, fiicherfiirmige Aggregate auf Dolomit. Zeche Hagenbeck. An den Kristallen erkennbare 
_ Wachstumsformen sind folgende: 

S.W.B. 

a = {1120} = 00 P 2, 
r={lOll}= +R, 

m = {lOlO} = 00 R, 
e={0112}= _1/2R. 

Aus dem Zusammenvorkommen des Millerit mit anderen Mineralien ergibt sich, daB der 
Millerit in zwei Generationen auftritt. In der alteren Generation finden wir auf den 

Abb. 739. Millerit auf jungem Dolomit der Zeche BruchstraLJe. S.W.B. 

Stufen (Zeche Hannover) zusam
men mit Kalkspat "Wulfrath" 
oder Schwerspat "Herkules" 
meist nur einige wenige, dick
strahlige Milleritkristalle. Diese 
werden bis zu 5 cm lang und 
durchspieBen haufig unregel
maBig einen groBeren Bleiglanz
kristall. In der jungeren Bil
dungsperiode, der die meisten 
Funde unseres Gebietes entstam
men, sind die Buschel meist auf 
Dolomit aufgewachsen(Abb. 739). 

Die Milleritbuschel bestehen oft aus vielen feinsten N adeln, die dann einen grunen 
Schimmer zeigen, Haufig sind viele Buschel wirr durcheinander gewachsen, so daB 
filzartige Bildungen von Millerit auf den Stufen aufliegen. 

Arsenkies. Arsenopyrit. FeSAs. Rhombisch, bipyramidale Klasse (rhombische 
Holoedrie). 

Der Arsenkies ist wohl infolge seiner Verwechslungsmoglichkeit mit Markasit bisher 
aus unserem Gebiet nicht bekannt gewesen. Die Kristallchen, die bis 2 mm groB sind, 
zeigen metallischen Glanz. Seine Farbe wechselt auf frischen Bruchflachen von silber
weiB nach hellstahlgrau. Auf den Kristallflachen wird diese durch gelbgraue Anlauf
farben verdeckt. 

Allgemeine Kennzeichen. Der Strich ist grauschwarz mit einem rotlichbraunen Schein. Harte 
5,5-6,0. Spez. Gewicht 6,1. Bruch uneben. Deutliche Spaltbarkeit nach {1l0} = 00 P ist vorhanden. 
Lotrohrverhalten: I.o.R. beim Erhitzen kristallinischer Beschlag von arseniger Saure, im iibrigen verhiilt 
er sich wie die natiirlichen Eisensulfide. Die Reflexionsfarbe im Anschliff ist rcin weiLl und das Reflexions
vermogen groLl. 

Die an den Kristallchen vorkommenden Formen sind: 
r={014}=1/4Poo, m={110}=ooP. 
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Diese Ausbildungsart ist nach MAUCHER der jiingste Arsenkiestrachttypus und wird von 
ihm mit Arsenkies IIb "Freiberger Typ" bezeichnet. Der Arsenkies ist in unserem Gebiet 
eine von den friihesten Bildungen. 

Kobaltnickelkies. Linneit. (CoNiFe)3S4. Regular. 
Das seltene Mineral ist rotlichsilberweiB und meist grau angelaufen. Die Reflexions

farbe, rein weiB mit einem Stich ins rotliche oder leicht cremefarben, unterscheiden es 
von Millerit und Kupferkies, mit denen es haufig zusammen vorkommt. Der Linneit 
kristallisiert regular hexakisoktaedrisch (regulare Holoedrie). Eine Spaltbarkeit parallel 
zu den Wiirfelflachen ist deutlich zu erkennen. In den flozfiihrenden Schichten finden 
wir den Linnei·t zusammen mit Kupferkies eingesprengt oder in Kristallen aufgewachsen 
auf jiingerem Dolomit. Die kleinen, bis zu 0,5 mm groBen Kristallchen zeigen als Wachs
tumsformen den Wiirfel 

a = {l OO} = 00 0 00 

und das Oktaeder 
O={lll}=O. 

Dem Wiirfel sind haufig vizinale Pyramidenwiirfel iiberlagert. Mit Kupferkies ist der 
Kobaltnickelkies stellenweise ganz innig verwachsen. Fundpunkte sind die Zechen 
Dahlbusch und Prasident. 

C. Die Verwitterungsmineralien und N eubildungen. 
Das Fehlen ausgepragter Bildungen des eisernen Hutes ist charakteristisch fiir die 

Mineralanreicherungen in den Spalten und Hohlraumen der flozfiihrenden Schichten des 
westfalischen Karbons. Es sind nur einige geringe Ansatze zu solchen Bildungen bekannt 
geworden. Dahin gehoren: 

1. Die Bildung von Schwefel. S. Rhombisch. 
Der Schwefel kristallisiert rhombisch holoedrisch und ist an seiner typischen schwefelgelben Farbe und 

seinem harzigen bis fettigen Glanz leicht zu erkennen. Er kommt in unserem Gebiet spurenweise in kristallini
schen Anflugen auf Bleiglanzstufen aus den Kluften des Ruhrsandsteins von Dahlhausen a. d. Ruhr vor. 
Er ist durch die Zersetzung des Bleiglanzes entstanden. 

2. Die Bildung von Cerussit (WeiBbleierz). PbC03. 
WeiBbleierz kristallisiert ebenfalls in der hochstsymmetrischen Klasse des rhombischen Systems, der 

rhombisch-bipyramidalen Klasse. Er besitzt eine weiBliche bis gelbliche Farbe und ist an seinem Diamant
glanz gut erkenntlich. Beim Erhitzen im Kolbchen dekrepitiert er heftig und andert seine Farbe: er geht in 
gelbliche Bleiglatte uber. Diese Reaktion unterscheidet ihn von dem unten erwahnten Anglesit. WeiBbleierz 
kommt in Form von erdigen Aggregaten mit dem Schwefel zusammen auf den Bleiglanzstufen von Dahlhausen 
vor und ist auch auf Bleiglanzstucken von der Zeche Shamrock nachgewiesen worden. 

3. Die Bildung von Anglesit. PbS04 • Rhombisch holoedrisch. 
Er besitzt ebenfalls Diamantglanz, erleidet aber beim Erhitzen im Kolbchen keinerlei chemische Ver

anderung, sondern dekrepitiert nur heftig. Kleine sargahnliche, leicht braunlich gefarbte Kristallchen finden 
sich in Bleiglanz von Zeche Konig Wilhelm eingesprengt. An Kristallformen sind 

d = {102} = 1/2 P 00, 0 = {OIl} = P 00, c = {OOI} = 0 P 
zu erkennen. 

4. Die Bildung von Brauneisen. 2 Fe20 3. 3 H 20. 
Brauneisenuberkrustungen und Uberrindungen, bald in glaskopfartiger, bald in stalaktitischer Aus

bildungsform, sind haufig in den Schachten und Strecken der Zechen anzutreffen. 

5. Die Bildung von Haarsalz. A120 3. 3 S03. 18 H 20. 
Das Haarsalz ist durch die Zersetzung kies- und tonerdehaltiger Gesteine entstanden. Es kommt in 

den flozfiihrenden Schichten hin und wieder vor, so z. B. in grunlichweiBen, kurzfaserigen, seidenglanzenden 
Aggregaten auf Belegstucken von den Zechen Pluto, Mont Cenis, Victor und Carolinengluck. 

6. Hier ist die Bildung von gelbgrunen erdigen Eisensulfaten im Bereich der Zechen Reckling
hausen und Friedl. Nachbar und die Bildung von blauen erdigen Aggregaten von Vivianit (Eisen
phosphat) in einer vertorftcn Lage bei Herne zu erwahnen. 
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Schema d 
Selten! 

Haufig in Geoden anzutreffen! 

H ydrothermale Bildungen in d 

I Eisellspat(derb)~'--"'---- I Kupferkies ~.--.--.--... I Kalkspat III~···IKalkspatIIII 
~ IQuarz II"'" )IZillkblelldeI( :~IQUarZIII~IDOlomitI( ~ / 

"" z. T. Braunspat ~... I Bleiglanz I~' ... I Schwerspat II 
Werden begleitet von ganz 
geringen Mengen von Blende 

Ou -Kies, Bleiglanz, Pyrit, 
Markasit. Die Fiinkchen sill( 

haufig eingewachsen. 

Durch Wechselwirkung zwischen den Verwitterungslosungen und den Losungen von 
mineralsubstanzfiihrenden Solquellen, die allenthalben in unserem Gebiet nachzuweisen 
sind, sind ferner einige Neubildungen entstanden. Von diesen Rind die Bildung von Kalk
sinter im AnschluB an den Kalkspat, und die faserigen Schwerspatabsatze unter Schwer
spat erwahnt worden. Hierher gehoren ferner: 

Bildung von Gips. CaS04 • 2 H 20. Monoklin. Holoedrie. 
Gipskristalle finden wir in Form von strahligen Aggrega ten auf Fahrten und Verschlagstiicken. Die 

Kristalle sind farblos durchsichtig und hiiufig durch Beimengungen etwas gelb gefarbt. Gips hat die Harte 2,0 
und besitzt eine ausgezeichnete Spaltbarkeit nach dem seitlichen Pinakoid {Olo}. In den Sammlungen der 
Westfalischen Berggewerkschaftskasse in Bochum sind einige schone Stufen von den Zechen Konigsborn, 
Ewald und Victor ausgestellt. Die Kristalle sind nach der c-Achse gestreckt und werden von folgenden 
Formen begrenzt: 

b = {OlO} = 00 P 00, m = {1l0} = 00 P, 
l={lll}=-P, n={lll}P. 

Bildung von Steinsalz. NaCl. Regular, holoedrisch. 
Das Steinsalz kommt nicht selten in den Firsten der Strecken in Form von Salzstalaktiten vor, die oft 

eine betrachtliche GroBe erreichen. Solche sind von den Zechen Minister Stein, Herkules, Radbod, de Wendel 
und Sachsen bekannt geworden. 

Bildung von Thenardit. Na2S04 • Rhombisch. 
Das Sulfat wird in Form von einfachen weiBlichen Kristallen im Bereich der Zeche Friederika gefunden. 

Die Kristalle zeigen als Wachstumsform eine spitze rhombische Bipyramide {hkl} = mPn. 
Auf Grubenbrande und Haldenbrande ist die Bildung von Salmiak zuriickzufiihren. NH4Cl (Salmiak) 

kommt stalaktitenartig, in Form von unregelmaBigen kristallinischen Aggregaten und Sublimationsanfliigen 
in den flozfiihrennen Schichten vor. Fundpunkte sind die Zechen Schlagel und Eisen, Concordia und Alstaden. 

D. Die paragenetischen Verhaltnisse in den Spalten 
der flijzfiihrenden Schichten \ 

Die von BOKER (1906) schematisierte Mineralabfolge fiir Spaltenfiillungen des 
Rheinisch-Westfalischen Steinkohlengebirges bedarf auf Grund des uns heute vorliegenden 
Materials einer neuen Bearbeitung. Diese ist fUr die Querverwerfungszonen des produk
tiven Karbons das Ziel einer wissenschaftlichen Untersuchung, die im Rahmen dieser 
Abhandlung zu weit fiihren wiirde. Dabei gilt es vor allem, die vielen Teilparagenesen 
unseres Gebietes miteinander in Zusammenhang zu bringen. Ein vorlaufiges Bild der 
Gesamtparagenesen solI obenstehendes Schema vermitteln. 

1 Die Mineralvergesellschaftung und die Art und Weise der Trachtausbildung der einzelnen Mineralien 
lassen vermuten, daB sie in ursachlichem Zusammenhang mit der Bildung von Erzgangen der hydrothermalen 
Blei-Zink-Silber-Erzformationen stehen. DaB bisher nur wenige Erzkorper aufgefunden wurden, hangt teil
weise mit der Eigenart des Steinkohlenbergbaues zusammen. Da die Querverwerfungsspaltensysteme in den 
meisten Fallen groBe Wassermengen fiihren, sind sie nur zum weitaus kleinsten Teile bergmannisch auf
geschlossen worden. 
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~samtparagenese. 

'alten und Hohlraumen 
I 

Rezente Bildungen: 
Absatze auf Fahrten, 
i. d. Firsten u. Lutten. 

I' I Sulfide (einschl. Millerit) ~ ........ + I Sulfide (einschl. Linnelt) I~ ? I Schwerspat ~ 

Quarz II (Chalzedon) I ~ I Dolomit II I~ I Schwerspat II ~ I Quarz II I~ [ElS'enspat ~ Kalkspat V ~ 
'\, I Schwerspat (Faserbaryt + Kammbildung) ~.. .. '\.1 z. T. Braunspat II Kalkspat IV ~ 

-' 

Dieser Teil der Ausscheidungsfolge stellt die Hauptmasse der Mineral
bildungen und -ausscheidungen in den Spalten und Hohlraumen des Stein

kohlengebirges. 
* (Sulfide = Zinkblende, Kupferkies, Bleiglanz, Pyrit, Markasit, Millerit 

und Linnelt.) 

XXI. A bschnitt. 

Der Kohlenvorrat des Ruhrbezirkes und Ausblick 
auf die Zukunft. 

Wie schon im ersten Bande des alten Sammelwerkes zutreffend ausgefiihrt ist, durfte 
eine endgultige ziffernmaBige Angabe uber den Kohlenreichtum eines so wenig scharf 
begrenzbaren Gebietes, wie des Ruhrkohlenbezirkes, nicht moglich sein, da er von GroBen 
abhangig ist, die aIle einer steten Anderung unterworfen sind. Zu diesen Faktoren gehoren 
unter anderem der Umfang bzw. der Flacheninhalt des in Betracht kommenden Gebietes, 
die Teufe, bis zu der die anstehenden Kohlen noch wirtschaftlich gebaut werden konnen, 
die untere Grenze der baulohnenden Flozmachtigkeit, die schwankende Auffassung von 
der Bauwurdigkeit eines Flozes, der Stand der Abbautechnik, die standig wechselnde 
Konjunktur sowie schlieBlich die Art der Ermittlung der Vorrate. Es kann daher nicht 
wundernehmen, daB die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts immer wieder an
gestellten Kohlenvorratsberechnungen des Bezirkes zu sehr verschiedenen Ergebnissen 
gekommen sind, aber auch kommen muBten. 

Noch groBer sind die Schwierigkeiten, etwas mit Sicherheit uber die naheliegende 
Frage der Nachhaltigkeit der Vorrate bzw. der zeitlichen Erschopfung des 
gesamten rheinisch-westfalischen Kohlenbezirkes auszusagen. 1st dieser Quotient doch 
nicht nur von der mit Sicherheit nicht zu ermittelnden Vorratsmenge, sondern auch 
von der fur die Zukunft unbekannt bleibenden j ahrlichen Forderung abhangig, 
welche letztere immer eine Funktion im voraus uberhaupt nicht zu erfassender Faktoren 
darstellen wird. 

1mmerhin durfte es nicht uberflussig sein, die Ergebnisse der zu den verschiedensten 
Zeiten vorgenommenen Kohlenvorratsberechnungen noch einmal zahlenmaBig vor Augen 
zu fuhren (siehe die nachstehende ZusammensteIlung). Diese ist den im Gliickauf des 
Jahres 1913 veroffentlichten Berechnungen der Kohlenvorrate des niederrheinisch
westfalischen Steinkohlenbezirkes von KUKUK-MINTROP entnommen, auf die hier wegen 
der vielen zahlenmaBigen Einzelangaben besonders verwiesen wird (s. Tabelle 48). 

Aus den Darlegungen von KUKUK-MINTROP (1913) geht hinsichtlich der Lebensdauer 
des gesamten durch Bergbau und Bohrungen ± aufgeschlossenen Gebietes (sog. Schacht-, 
Bohrloch- und unaufgeschlossene Zone, Gluckauf 1913, Tafel 1), d. h. eines Gebietes 
mit einem Flacheninhalt von 6170 km2, das nordlich bis zum Breitenkreis von Munster, 
westlich bis zum Rhein, ostlich bis zum Meridian von Soest und sudlich bis zum Aus
gehenden reicht, hervor, daB bei rd. 100 Mill. t Jahresforderung die bauwurdigen Floze 
bis 1200 m Teufe noch fur rd. 425 Jahre, und daB in der nur rd. 1500 km2 umfassenden 
sog. "Schachtzone" allein die bauwurdigen Kohlenvorrate bis 1500 m Teufe noch fur 
rd. 300 Jahre vorhalten. 
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Tabelle 48. Schatzungen uber die Kohlenvorrate des Ruhrbezirkes. 

Anstehende bauwurdige Kohlenmengen in Millrd. t 

Urheber 

JAKOB 
v. DECHEN 
KUPER 

SCHULTZ 

Oberbergamt Dortmund 

In Be-
Jahr tracht 

1846 
1858 
1860 

1883 

1890 

gezogene 
FIache 

km2 

1100 

1300 

2000 

2000 

11 

18,1 

FRECH 1890 soweit 29,3 

RUNGE 

SCHULTZ 

SCHULZ·BRIESEN . 

FRECH 

KUKUK und MINTROP 

I 

1892 

1900 

1902 

1909 

1912 

durch 
Schachte 
undBoh

rungen 
aufge

schlossen 
2000 

2900 

2900 

4150 

18,1 

29,3 

, 

1532 I 20,8 
(Schacht-' 

zone) I 

1728 7,7 
(Bohr

lochzone) 
2910 0 

(Unaufge
schlossene 

Zone) 1 I 

6170 '28,5 i 

10,0 

9,0 
I 

! 
- I _ I --

9,0 

10,1 

I 
1-

I 

! 

54,3 I 18,7 

52,2 I 18,0 

- 173,2 18,7 

I 

13,8 ! 31,9 20,8 

i ! 

4,5 i 26,9 15,6 

I 

o 117,6 I 6,0 

i I 
4,6 I 76,4 I 12,4 

35 
35 
39 

50 

30 

31,8 

30,0 

25,0 

15,0 

33 16,5 

129,3 44,6 

i 

-1-
! 

41,4 27,0 

72,3 

1 168,61 
! I 

i I 
i 282,31 

41,8 

57,9 

45,8 

Bemerkungen 

Abbauwurdige Koh 
len. Teufe nicht 
bestimmt ange 
geben. 

Annahernde Schat 
zung. 

Nach Bergrevieren 
ermittelt. 1 m3 

1 t gesetzt, auBer 
dem bis 50% Ab 
bauverluste ge 
rechnet. 

Auf Grund aus
fiihrlicher Ermitt 
lungen der Ver 
haltniszahlen zwi 
schen Kohle und 
Gestein berechnet 
Als bauwurdig nur 
50% angenommen 

Art der Ermittlung 
unbekannt. 

Unabhangig von 
SCHULTZ unter Zu 
grundelegung von 
Verhaltniszahlen 
berechnet. 

Unter Zugrundele
gung der SCHULTZ 
schen Verhaltnis 
zahl 18,7 berech 
net. 

Uber die Unterlagen 
und die Ausfiih 
rung der Berech 
nungen siehe 
Gluckauf 1913, 
S. Iff. (1 m3 = 1 t 
gesetzt). 

Diese rein rechnungsmaBig gewonnenen Angaben tiber die voraussicht1iche Lebens
dauer des Gesamtbezirkes bzw. eines seiner Teile erhalten ein wesentlich verandertes 
Gesicht, wenn man Sle von emem anderen Standpunkte aus betrachtet, z. B. von 
der von vie1en Fach1euten geteilten Ansicht ausgeht, daB bei dem derzeitigen Stande 
der Technik und unter den heutigen wirtschaftlichen Verhaltnissen gewinnbringender 
Koh1enabbau nur bis zu 1200 m Tiefe mog1ich ist. Es ist aber woh1 kaum zu bestreiten, 
daB im Laufe ± 1anger Zeit die Bergbautechnik solche Fortschritte gemacht haben 
wird, daB auch bei 1500 m die Grenze der Bauwtirdigkeit noch nicht erreicht ist (vgl. 
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HEISE in HERBIG-JUNGST 1931). Tatsachlich findet auf Kohlengruben schon Abbau 
iiber die 1200 m-Zone hinaus statt, wie der Betrieb der Grube Monceau-Fontaine in 
Belgien mit rd. 1270 m Teufe beweist. 

Freilich tritt zur Zeit noch mit dem Uberschreiten der 1200 m-Grenze sowohl infolge 
Anwachsens der bergtechnischen Schwierigkeiten der Kohlengewinnung aus groBeren 
Teufen, die vornehmlich in der Schachtforderung, dem Gebirgsdruck, der Warme, der 
Wasserhaltung, der Lagerungsstorungen u. a. bestehen (HEISE 1931), wie auch infolge 
der eintretenden Erschwernisse durch Bodensenkungen und Vorflutstorungen eine wesent
liche ErhOhung der Selbstkosten der Kohlengewinnung ein (NIERHAUS 1934). Noch 

ror-------------------------------~ 

6Q1----------i< 

501---------1% 

+0 r---f---r-----{ 
30 

20 

10 

o L.-_'--""'~~__"L.....J'"_'It""_I~__" ...... ""' ""' __ .I-

(ias-u. uasjlamm- Feft- l'1agef'xohle 
Abb. 740. Die Beziehungen zwischen der KohlenfOrderung und den Vorraten der einzelnen Fliizgruppen innerhalb der letzten 

10 Jahre. Aus NIERHAUS 1936. 

ungiinstiger wirkt sich das Bild der Lebensdauer aus, wenn man sich die SchluBfolge
rungen von WEISE (1929) zu eigen macht. Liegt doch nach ihm die derzeitige Durch
schnittstiefe der Schachte des Ruhrbezirkes schon bei 600 m Tiefe, sehr im Gegensatz 
z. B. zu England, wo die Durchschnittsschachtteufe etwa 300 m betragt. Bis zu der 
als bauwiirdige Grenze angenommenen Teufe von 1200 m bleiben also innerhalb des 
engeren Bergbaugebietes (das ist etwa gleich dem Gebiete der Schachtzone von KUKUK 
und MINTROP 1913) nach der Tiefe nur mehr rd. 600 m abzubauen. Da nun der Bergbau 
innerhalb des engeren Bezirkes bis zum Jahre 1926 jahrlich rd. 6 m in die Tiefe vor
geriickt ist, wiirden diese 600 m - gleiche jahrlichc Abbaufortschritte nach der Teufe 
vorausgesetzt - nur mehr fiir 600: 6 = 100 Jahre vorhalten. 

Als weiteren ungiinstigen Umstand fur die Beurteilung der Frage nach den Zukunfts
aussichten des Bergbaues konnte man anfiihren, daB zur Zeit infolge der durch die Wirt
schaft gestellten Anforderungen einerseits bei Gas- und Gasflammkohlen, andererseits 
aber besonders bei den Fettkohlen wegcn ihrer nutzbringenden Veredlungsmoglichkeit 
und des hohen Feinkohlenanfalles ein starkes MiBverhaltnis zwischen Vorraten (bis 1500 m) 
und Forderung vorhanden ist (vgl. Abb. 740), was bei den Fettkohlen zu einem zu schnellen 
Abbau der unersetzlichen wertvollen Vorrate dieser Kohlenart gcfiihrt hat. Dieser ver
mehrte Verbrauch an Fettkohlen steht wieder in engster Beziehung zu der zur Zeit in 
gewaltigem Aufstieg begriffenen Eisen- und Stahlindustrie, der groBten Verbraucherin 
des Kokses, wobei aber nicht verges sen werden darf, daB die starke Kokserzeugung dem 
Ruhrbezirk in mehrfacher Beziehung eine iiberragende SteHung gegeniiber den anderen 
deutschen Kohlenbezirken verliehen hat. Weiter ist nicht zu bestreiten, daB entsprechend 
dem durch die geologischen Verhaltnisse der Gesamtablagerung in Verbindung mit den 
stillgelegten Feldern im S bedingten standigen, schneHen Vorriicken des Bergbaues 
nach N in die Gebiete der jiingeren Horizonte (Gasflamm- und Flammkohlenschichten) 
(vgl. Abb. 741) Kohlenarten aus bergtechnischen und wirtschaftlichen Erwagungen in 
Abbau genommen werden mussen, fur die - vorlaufig wenigstens - nur geringere 
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Verwertungsmogliehkeiten bestehen. Sind doeh diese Kohlen unter anderem fur die wieh
tigen Zweeke der Verkokung, des Hausbrandes und fur die Metallindustrie weniger geeignet. 
Von dem sonst als baulohnend angesehenen Kohlenvorrat mussen daher noeh sehr erheb
liehe Vorratsmengen dieser Kohlenhorizonte als zur Zeit unbauwurdig abgesetzt 
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werden. Demgegenuber ist darauf hinzuweisen, daB im waehsenden Umfange fur die 
oben genannten jungeren gasreiehen Kohlenarten aueh wieder auBergewohnlieh zukunfts
reiehe Veredlungsmogliehkeiten auf dem Gebiete der Sehwelung und H ydrierung vor
handen sind bzw. sieh einstellen werden, die sehr wohl dazu beitragen konnen, den Ver
braueh dieser Kohlen erheblieh zu steigern und dureh Herbeifuhrung besserer Beziehungen 
von Vorrat und Gewinnung wieder die Fettkohlenvorrate zu sehonen. 
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Zu ahnlichen, fur das Kohlenvermogen des engeren Bergbaugebietes weniger erfreu
lichen Ergebnissen kommt man, wenn man bei dessen Berechnung von den Vorraten groBer 
Einzelzechen ausgeht. Mengenermittlungen zahlreicher forderstarker Einzelgesellschaften 
haben ergeben, daB mane he Schachtanlagen ihren Vorrat schon in etwa 50-100 Jahren 
abgebaut haben werden, und weiter, daB die Gesamtheit der heute betriebenen 
Gruben die Vorrate ihrer in Betrieb stehenden Felder - natiirlich ausschlieBlich der 
noch unverritzten Reservefelder - bis 1200 m Teufe in etwa 250- Jahren verhauen 
haben durften. 

Es ist daher verstandlich, daB die unter Zugrundelegung alterer Unterlagen und auf 
Grund anderer Voraussetzungen errechneten hoffigen Kohlenvorratszahlen von KUKUK
MINTROP (1913) von verschiedenen Seiten einer Kritik unterzogen worden sind. 

So ist unter anderem von OBERSTE-BRINK (1934) eingewendet worden, daB neuere Erkenntnisse zu einer 
in mancher Beziehung abweichenden Auffassung von der Hohe der gewinnbaren Kohlenvorrate sowie von 
der Kohlenart und dem Sortenfall fiihren. Einerseits diirfte infolge der in den sog. Faltungstiefenstufen 
sich auBernden Zunahme der Faltung nach der Tiefe die Menge der bis zum Liegenden des Flozfiihrenden 
tatsachlich anstehenden Kohlen - ohne Rucksicht auf bergbauliche Nutztiefe - nicht unerheblich groBer 
sein, als friiher errechnet wurde. Andererseits sei zu bedenken, daB groBe Kohlenmengen, die auf Grund 
der friiheren Auffassung von der flachen Faltung (nach der Teufe und nach N) noch innerhalb bauwiirdiger 
Tiefe lagern, heute auBerhalb der bergbaulichen Nutztiefe lagen. Weitere bedeutende Vorrate wiirden fiir die 
Gewinnung dadurch ausscheiden, daB die Lagerungsverhaltnisse nach der Tiefe zu statt der vermuteten 
RegelmaBigkeit einen immer starkeren Faltungsgrad aufwiesen, wodurch die Bauwiirdigkeit dieser Zone 
entscheidend beeinfluBt wurde. Vor allen Dingen stehe aber fest, daB im Gegensatz zu den friiheren Be
rechnungsannahmen der Anteil der bauwiirdigen Kohle in den verschiedenen Kohlengruppen auf groBere 
Entfernungen sehr erheblichen Anderungen unterworfen seL Dieser Anteil sinkt nach OBERSTE-BRINK Z. B. 
fiir die unteren Fettkohlen von 3% in SO (in der Gegend von Dortmund) auf etwa 1,3% im NW. Ebenso 
liegen die Verhaltnisse fiir die mittleren Fettkohlen, bei denen in der gleichen Richtung der Kohlenanteil 
von rd. 5% auf 2,8% abfallt. Von Bedeutung fiir die Frage nach der Menge der anstehenden Kohlenarten 
ist weiter die Tatsache, daB sich auch der Gasgehalt der Floze aller Flozgruppen in Richtung von SO nach 
NW sehr wesentlich andert. Dieger Unterschied kann allein fur die unteren Fettkohlenschichten einen Betrag 
von 6-10% ausmachen. DemgemaB werden Gebiete, die friiher als Zonen der Fettkohlenfloze im chemisch
technischen Sinne angesprochen werden konnten, tatsachlich nur EB· oder Magerkohlenfloze bergen, wahrend 
sich ahnliche Verschiebungen in den anderen Horizonten ergeben werden. 

Absolute Vorratszahlen fiir verschiedene Teufen bzw. Angaben iiber die voraussichtliche Lebensdauer 
sind jedoch von OBERSTE-BRINK nicht gegeben worden. 

Zu der gleichen Frage hat auch LEHMANN (1934/35) Stellung genommen· Er ist der Ansicht, daB die 
1913 ermittelten Vorratszahlen im Hinblick auf die durch die Anderung der Verhaltnisse auf dem Brennstoff
markte und der Gewinnungsmethode bedingte veranderte Auffassung von der Bauwiirdigkeit der Floze sowie 
die Feststellung der regional abweichenden Kohlenfiihrung in den einzelnen Schichtengruppen entsprechend 
verringert werden miiBten. Statt der den Berechnungen von KUKUK-MINTROP zugrunde gelegten Gesamt
kohlenmachtigkeit von 57 m glaubt er 46 m anrechnen zu miissen und gelangt dabei - unter Annahme der 
heute wirtschaftlich erreichbaren Abbauteufe von 1200 m - zu einem Kohlenvorrat von rd. 32 Millrd. t 
(fiir das Schacht- und Bohrlochgebiet) gegeniiber rd. 40 Millrd. t bei KUKUK-MINTROP. 

Unter Hinzuziehung des Kohlenvorrates des linksrheinischen Bezirkes in Hohe von rd. 2 Millrd. t schatzt 
er den ba u wiirdigen Gesam tkohlenvorra t des Ruhrkohlenbezirkes bis 1200 m auf r. 34 Millrd. t. Die 
naheren Unterlagen seiner Angaben sind nicht bekannt geworden. 

Mit diesen Zahlen gelangt LEHMANN allerdings zu einem nur unerheblich von der durch 
KUKUK und MINTROP ermittelten Menge abweichenden Ergebnis. 

Zu den vorstehend angegebenen Zahlen ist unter anderem noch zu bemerken, daB durch die seit 1914 
im gesamten Bezirk geforderten Kohlen (rd. 100 Mill. t je Jahr) der Gesamtkohlenvorrat urn rd. 2 Millrd. t 
verringert worden ist. Ferner muB bedaeht werden, daB infolge der notwendig gewordenen Rationalisierungs
maBnahmen des Ruhrkohlenbergbaues, die sich unter anderem in der Stillegung zahlreicher Zechen auBerten, 
dem Ruhrbezirk ein Verlust von weiteren rd. 2 Millrd. t aufgeschlossener Kohlen entstanden ist. Dazu 
kommt, daB auch auf vielen Zechen geringwertige Fliize und wenig versprechende Bauabteilungen 
aufgegeben werden muBten, deren Kohlenvorrate mit etwa 500 Mill. t veranschlagt werden konnen. Somit 
kann man den Gesamtverlust an greifbaren Kohlen seit dem Jahre 1914 auf rd. 4,5 Millrd. t schatzen, 
fiir die nur geringer Ersatz durch neu errichtete Schachtanlagen geschaffen worden ist. Bewertet man den 
Zugang mit rd. 1 Millrd. t, so diirfte der Gesamtverlust an aufgeschlossenen Kohlen rd. 3,5 Millrd. t be
tragen (HILLENHINRICHS 1933). 

Schatzungen von anderer Seite geben den Gesamtkohlenvorrat bis 1000 m Teufe mit 30 Millrd. t, bis 
1500 m mit 60 Millrd. t und bis zum Liegenden mit 100-120 Millrd. t an. Von den bis zu etwa 1000 m Teufe 
anstehenden 30 Millrd. t Kohlen sind insgesamt etwa 4 Millrd. t als schon gefordert abzuziehen. 
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Uber die nach den vorerwahnten Gesichtspunkten in den einzelnen Tiefenstufen 
tatsachlich vorhandenen Kohlenvorrate, getrennt nach den verschiedenen Kohlenarten 
und nach absolut und relativ bauwurdigen Flozen, liegen freilich noch keine neuen 
Zahlenangaben vor. 

Wie das zahlenmaBige Ergebnis neuer Vorratsberechnungen auch aus
fallen moge, jedenfalls ist es kein eindeutiger Ausdruck fur die tatsachliche 
Le bensdauer des Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlen bezir kes. LaBt 
sich doch die Erschopfung eines Steinkohlenvorkommens als Funktion zu vieler unbe
stimmbarer Faktoren im voraus uberhaupt nicht ermitteln. Weder ist die untere Grenze 
der Bauwurdigkeit der Floze, noch die Tiefe, bis zu der man wirtschaftlichen Abbau wird 
treiben konnen, noch die Hohe der baulohnenden Selbstkosten, noch die Ausdehnung des 
kohlefuhrenden Gebietes mit einiger Sicherheit vorauszusagen. Auch die jahrliche Absatz
menge ist fur die Zukunft nicht im voraus zu bestimmen, ganz abgesehen davon, daB 
schon eine Steigerung der Energieausnutzung der Kohle um nur 5 oder 10 % den Bedarf 
fUr einige Zeit verringern bzw. durch neue Umwalzungen auf volkswirtschaftlichem Gebiete 
um so schneller anschwellen lassen kann. Ebensowenig sind hinsichtlich der Fortschritte 
in der Verwendung von heute noch schwer absetzbarer Kohle irgendwelche Grenzen 
gezogen, so daB sich unsere Auffassungen von der Bauwurdigkeit der Floze und des 
Absatzes ihrer Kohle schnell maBgebend verandern konnen. Dazu kommt die geschicht
liche Erfahrungsweisheit, daB bislang noch aIle bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als erschopft angesehenen Kohlenbezirke durchweg eine weit 
langere Lebensdauer besessen haben. 

Selbst wenn also unsere Fettkohlenvorrate mengenmaBig (d. h. mit rd. 65 %) zu stark 
in Angriff genommen worden waren (s. Abb. 740), so kann doch daruber kein Zweifel 
bestehen, daB die Zechen des Ruhrbezirkes bei einem Kohlenvorrat von rd. 36 Millrd. t 
bis 1500 m nur in der Schacht- und Bohrlochzone (KUKUK-MINTROP 1913) noch fur Jahr
hunderte Fettkohlen zu fordern vermogen, und weiter, daB allein der engere Ruhrbezirk 
noch mindestens fUr die gleiche Zeit den gesamten Bedarf Deutschlands an Kohle 
und ihren Nebenerzeugnissen, sei es an Koks, Benzol, Rohteer, Teerolen, Teerfeinerzeug
nissen, Gas, Ammoniak u. a. fUr aIle Zwecke zu decken in der Lage ist. Dabei ist zu 
berucksichtigen, daB die sehr erheblichen Vorrate der noch nicht in Angriff genommenen, 
weit uber 3000 km2 groBen "unaufgeschlossenen Zone" KUKUK-MINTROPS hierbei gar 
nicht in Rechnung gestellt sind. 

War die Steinkohle schon in der Vergangenheit unser wertvollster Rohstoff, so ist 
sie auf Grund der vorhandenen Vorrate und der in ihr enthaltenen Grundstoffe in Ver
bindung mit den immer groBeren an sie gestellten Anforderungen auch fur die Zukunft 
dazu berufen, neben der planmaBigen Senkung des Verbrauches und Bedarfes auf dem 
Wege uber die zahlreichen neuen Verfahren der Kohlenveredlung und Weiterverarbeitung 
der gewonnenen Veredlungserzeugnisse diese wichtige Rolle nicht nur mit Erfolg wei
ter zu spielen, sondern ihren Wert noch zu steigern. Ganz besondere Bedeutung wird 
der Kohle als Rohstoffquelle fur die Beschaffung der durch die Aufgaben des Vier
jahresplanes so dringend benotigten Treibstoffe und Schmiermittel zufallen, sei es durch 
Verkokung und Schwelung, sei es durch Synthese und Hydrierung. 

Zusammenfassend ist daher zu sagen, daB die sicherlich noch sehr 
betrachtlichen Steinkohlenvorrate des Ruhrbezirkes schon im Hinblick 
auf die mengenmaBig starker als die Steinkohle begrenzten 01- und 
Braunkohlenvorrate noch viele Jahrhunderte die wichtigste, wirtschaft
lichste und zuverlassigste Grundlage zur Erzeugung von Warme und Kraft 
in jeder Form sind. Die Ruhrkohle steIlt aber auch die nachhaltigste und 
nicht hoch genug zu bewertende heimische QueIle unzahliger Roh- und 
Werkstoffe fur unser um Rohstofffreiheit ringendes Vaterland dar. 
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XXII. Abschnitt. 

Geologisches Schrifttum und Kartenwerke fiber den 
Niederrheinisch-Westf:1lischen Steinkohlenbezirk. 

Angesichts der iiberaus groBen Zahl geologischer Werke, Abhandlungen und gelegentlicher Mitteilungen 
iiber den Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlenbezirk ist eine absolute Vollstandigkeit des Schrifttums 
nicht erstrebt worden. Immerhin wurde versucht, die wichtigsten geologischen Arbeiten iiber das Karbon, 
seine hangenden und liegenden Schichten sowie seine nutzbaren Lagerstatten zu erfassen. Abhandlungen 
rein palaontologischer, chemischer, mineralogischer und bergbautechnischer Natur sind nur so weit auf
gefiihrt worden, als sie die geologischen Verhaltnisse des Bezirks beriihren. 

Die geologischen Kartenwerke sind gesondert zusammengefaBt. Das Verzeichnis ist zeitlich und 
innerhalb der Jahre alphabetisch geordnet. Bei den angewandten Abkiirzungen ist das "Kurztitel
verzeichnis technisch-wissenschaftlicher Zeitschriften", herausgegeben vom Deutschen Verband Technisch
Wissenschaftlicher Vereine, zugrunde gelegt worden. Vgl. Gliickauf Bd.70 (1934) S.23/26. 

A. Schrifttnm. 
1806. 

HOVEL, V.: Geognostische Bemerkungen iiber die Gebirge in der Grafschaft Mark, nebst einem Durchschnitt 
der Gebirgslagen, welche das dortige Kohlengebirge mit der Grauwacke verbinden. Hannover. 

1813. 
KORTUM: Das in der Lippe gefundene Urushorn und der Zahn des Abulabaz. Hagen. 

1816. 
HOVEL, V.: Geognostisches aus dem Herzogtum Westfalen. Arnsberger Wald ist fliizleerer Sandstein. Dtsch. 

Ges. naturforsch. Freunde Berlin Jg. 7 S.306/309. 

1819. 
HERON DE VILLEFOSSE: De la richesse mimlrale. Paris. (Der Bergbau in der Grafschaft Mark.) II. T. II. 

1822. 
DEcHEN, v. (anonym): Bemerkungen iiber das Liegende des Steinkohlengebirges in der Grafschaft Mark. 

NOEGGERATH: Gebirge in Rheinl. u. Westf. Bd.l S.1. 
HOVEL, V.: Anmerkung zu dem vorhergehenden Aufsatz. NOEGGERATH: Gebirge in Rheinl. u. Westf. Bd. I 

S.17. 
1823. 

DEcHEN, v.: Geognostische Bemerkungen iiber den niirdlichen AbfaH des niederrheinisch·westfalischen 
Gebirges. NOEGGERATH: Gebirge in Rheinl. u. Westf. Bd.2 S.1. Bonn. 

1824. 
BUFF: Geognostische Bemerkungen iiber das Kreidegebirge in der Grafschaft Mark und im Herzogtum West

falen und iiber dessen Soolfiihrung. NOEGGERATH: Gebirge in Rheinl. u. Westf. Bd.3 S.42. 
FURST ZU SALM-HoRSTMAR: GeognostischerReisebericht iiber einen Teil des Herzogtums Westfalen. NOEGGE

RATH: Gebirge in Rheinl. u. Westf. Bd.3 S. 1. 

1826. 
EGEN: Beitrag zur Naturgeschichte der westfalischen Soolquellen. Karstens Arch. f. Bergbau u. Hiittenwes. 

Bd. 13 S. 283. 
HOFFMANN: Uber die geognostischen Verhaltnisse der Gegend von Ibbenbiiren und Osnabriick. Karstens 

Arch. f. Bergbau u. Hiittenwes. Bd. 12 S. 264, Bd. 13 S. 3. 
Untersuchungen iiber die Pflanzenreste des Kohlengebirges von Ibbenbiiren und vom Piesberge bei 
Osnabriick. Karstens Arch. f. Bergbau u. Hiittenwes. Bd. 13 S.266. 

Ungen. Verfasser: Untersuchung iiber die kohligen Substanzen des Mineralreichs iiberhaupt und iiber die 
Zusammensetzung der in der PreuBischen Monarchie vorkommenden Steinkohle insbesondere. (VII. Die 
Steinkohlenniederlage in der Grafschaft Mark.) Karstens Arch. f. Bergbau u. Hiittenwes. Bd.12 S.3. 

1828. 
BRONGNIART: Histoire des vegetaux fossiles. Paris. 
BUFF: Bemerkungen iiber das Vorhandensein eines Steinsalzlagers in Westfalen. Karstens Arch. f. Bergbau 

u. Hiittenwes. Bd. 17 S. 97. 
GOLDFUSS: Ausfiihrliche Erlauterung des naturhistorischen Atlas. Diisseldorf. (Hierin: Durchschnitt des 

niederrheinisch-westfalischen Steinkohlengebirges durch den Schwelmer Brunnen bis Altcnbochum.) 
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1829. 
W ALCHNER: Handbuch der gesamten Mineralogie in technischer Beziehung. Carlsruhe: Ch. Th. Groos. 

1829/32. 

1830. 
HOFFMANN: Ubersicht der orographischen und geognostischen Verhaltnisse vom nordwestlichen Deutschland. 

Leipzig. 

1831. 
DOLFFS, v.: Uber die zwischen Unna und Werl1804 bis 1806 vorgenommenen Bohrversuche. Karstens Arch. 

f. Bergbau u. Hiittenwes. Bd. 20 S. 217. 
Die Salzbrunnen von Bochum. Karstens Arch. f. Bergbau u. Hiittenwes. Bd.20 S.227. 

1831). 
BECKS: Geognostische Bemerkungen iiber einige Teile des Miinsterlandes mit besonderer Riicksicht auf das 

Steinsalzlager, welches die westfalischen Soolen erzeugt. Karstens Arch. f. Min., Geogn., Bergbau u. 
Hiittenk. Bd. 8 S. 275. 

1837. 
BEYRICH: Beitrage zur Kenntnis der Versteinerungen des rheinischen Ubergangsgebirges. Berlin. 

1840. 
BECKS: Ein neues Vorkommen von kohlensaurem Strontian in Westfalen. Karstens Arch. f. Min., Geogn., 

Bergb. u. Hiittenk. Bd. 14 S.576. 
Uber das Schwefelwasserstoffgas der artesischen Brunnen in Westfalen. Poggendorffs Ann. Bd.50 S.546. 

HXDENKAMP, ROSE u. BECKS: Uber den bei Hamm gefundenen Strontianit. Poggendorffs Ann. Bd. 50 S. 189. 
ROEMER: Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges. Hannover. 

1843. 
BECKS: Bemerkungen iiber die Gebilde, welche sich in den Ruhrgegenden an das Kohlengebirge anlegen und 

es zum Teil bedecken. Bericht an die preuBische BergbehOrde, 1843, ausziiglich mitgeteilt von H. B. 
GEINITZ im "Quadersandsteingebirge". Freiberg. 

1844. 
HEINRICH: Bemerkungen iiber die unteren Schichten der norddeutschen Kreideablagerung, welche, im nord

lichen Teil des Essen-Werdenschen Bergamtsbezirks auftretend, das altere Steinkohlengebirge iiber
lagern. Bericht an die preuBische Bergbehorde, ausziiglich mitgeteilt von H. B. GEINITZ im "Quader
sandsteingebirge". Freiberg 1849. 

ROEMER: Das rheinische Ubergangsgebirge. Hannover. 
SEDGWICK u. MUROHISON: trber die altern und palaozoischen Gebilde im Norden von Deutschland. 

1846. 
GOEPPERT: Uber die zur Untersuchung der fossilen Flora unternommene Reise in die Rheinprovinz und 

Westfalen. KaIner Ztg., 11. Nov. 

1849. 
GOEPPERT u. BEINERT: Abhandlung iiber die Beschaffenheit und Verhaltnisse der fossilen Flora in den ver

schiedenen Steinkohlenablagerungen eines und desselben Reviers. Leyden. 
HESS: Analyse eines an Kohle und kohlensaurem Eisenoxydul reichhaltigen Schiefers aus einem Steinkohlen

lager hei Bochum. Poggendorffs Ann. Bd. 76 S. 113. 
LAER, VAN: Uber eigentiimliche konzentrische Ringe in Steinkohle von der Ruhr. Amtl. Ber. 25. Verslg. 

dtsch. Naturforsch. u . .A.rzte Aachen 1847. Aachen 1849. 
MAROK, v. D.: Analyse des Griinsandsteins, des Strontianites und des strontianitfiihrenden Kreidemergels 

aus der Gegend von Hamm. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.6 S.269. 
SCHNABEL: Analyse des Strontianites von Hamm an der Lippe. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. 

Bd.6 S.31. 

181)0. 
DEOHEN, v.: Uber die Schichten im Liegenden des Steinkohlengebirges an der Ruhr. Verh. Naturhist. Ver. 

Rheinl. u. Westf. Bd.7 S.186. 
GOPPERT: Bericht iiber eine im Auftrage des Ministeriums fiir Handel uSW. im August und September in 

dem Westfalischen Hauptbergdistrikt unternommene Reise. Karstens u. v. Dechens Arch. f. Min., 
Geogn., Bergb. u. Hiittenk. Bd. 23 S. 3 und Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.11 (1854) S. 225. 

SCHNABEL: Analyse verschiedener Kohleneisensteine aus der Steinkohlenablagerung an der Ruhr. Verh. 
Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.7 S.209. 
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181)2. 
HEROLD: Kohleneisenstein im Steinkohlengebirge an der Ruhr und feuerfester Thon daselbst. Verh. Naturhist. 

Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.9 S.606. 
HOSIUS: Tertiar-Versteinerungen von Dingden bei Bocholt. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.9 

S.605. 
Ungen. Verfasser: Die Blackbandflotze in Westfalen. Berg- und hiittenm. Ztg. Bd. II S.74. 

181)3. 
CASTENDYK: Geognostische Skizze aus dem nordwestlichen Deutschland (Ibbenbiiren und Hiiggel). N. Jb. 

Mineralog. S. 31. 
ROMER: Tertiarlager von Dingden, Winterswyk und Bersenbriick. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.5 S.494. 

Geognostische Ubersichtskarte der Kreidebildungen Westfalens. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 
Bd. 10 S. 456. 

Ungen. Verfasser: Uber den Kohleneisenstein in der Grafschaft Mark. Berg. u. hiittenm. Ztg. Bd.12 S.780. 

18M. 
GOPPERT: Stigmaria ficoides. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.11 S.221. 
JACOB: Uberlagerung der westfalischen Steinkohlenformation durch Kreidemergel. Verh. Naturhist. Ver. 

Rheinl. u. Westf. Bd.11 S.452. 
MARCK, v. D.: Chemische Untersuchungen von Gebirgsarten der westfalischen Kreide. Verh. Naturhist. Ver. 

Rheinl. u. Westf. Bd. 11 S.449. 
NOEGGERATH: Kohleneisenstein der Zeche Argus bei Briininghausen. N. Jb. Mineralog. S.91. 
ROMER: Die Kreidebildungen Westfalens. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.6 S. 99 und Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 

u. West£. Bd. 11 S.29. 

181)0. 
BEYRICH: Uber die Verbreitung tertiarer Ablagerungen in der Gegend von Diisseldorf. Z. dtsch. geol. Ges. 

Bd.7 S. 451, Bd. 8 S. 51. 
DEoHEN, v.: Geognostische Ubersicht des Regierungsbezirks Arnsberg. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. 

Westf. Bd.12 S.117. 
HUYSSEN: Die Soolquellen des westfalischen Kreidegebirges, ihr Vorkommen und mutmaBlicher Ursprung. 

Z. dtsch. geol. Ges. Bd.7 S.17. 
JAOOB: Flotzkarte von der Steinkohlenformation an der Ruhr. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 

Bd. 12 S. 301. 
MAROK, v. D.: Chemische Untersuchung von Gesteinen der oberen westfalischen Kreide. Verh. Naturhist. 

Ver. Rheinl. u. West£. Bd. 12 S.263. 
NOEGGERATH: Stigmaria ficoides von der Grube Prasident bei Bochum. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. 

Westf. Bd. 12 S.·B. S. LVI. 

181)6. 
DEcHEN, v.: Der Teutoburger Wald, eine geognostische Skizze. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 

Bd. 13 S. 331. 
Uber den Zusammenhang der Steinkohlenreviere von Aachen und an der Ruhr. Z. Berg-, Hiitt. u. Sal.
Wes. Bd.3 S. I. 
Die Sektionen Wesel, Dortmund, Soest und Liidenscheid der geologischen Karte von Rheinland und 
Westfalen i. M. 1 : 80000. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd. 13 S.-B. S.22, 52. 

EHRENBERG: Uber den Griinsand und seine Erlauterung des organischen Lebens. Berlin. 
KUPER: Geognostisch-bergmannische Flotzkarte des westfalischen Steinkohlengebirges, angefertigt fiir die 

Industrieausstellung zu Paris. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd. 13 Corr. S.56. 
NOEGGERATH: Gefurchte Rutschflachen im Kohleneisenstein an der Ruhr. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 

u. Westf. Bd.13 S.-B. S.37. 
Ungen. Verfasser: Uber den Kohlenreichtum des Essen-Werdenschen Bergamtsbezirks. Berggeist Bd.l S.225. 

181)7. 
COTTA: Ubersetzung von CH. LYELL: Geologie. Teil II S.164/65. Berlin: Duncker u. Humblot. 
DEcHEN, v.: Die Sektionen Ochtrup, Cleve, Bielefeld, Geldern und Crefeld der geologischen Karte von Rhein

land und Westfalen i. M. 1: 80000. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.14 S.-B. S. I. 
GOEPPERT: Einige allgemeine Resultate iiber die Verhiiltnisse der Steinkohle besonders im westfalisch-marki

schen Steinkohlenreviere. Abh. schles. Ges. vaterl. Kultur S. 40. 
MAROK, v. D.: Thon- und Sandmergel der westfalischen Kreide. Verh. Naturhist. Ver. H,heinl. u. Westf. 

Bd. 14 Corr. S. 45. 
Die Schichten des westfalischen Kreidegebirges sowie der westfalischen Diluvial- und Alluvialablage
rungen, chemisch untersucht und auf Veranlassung des landwirtschaftlichen Provinzialvereins fiir West. 
falen unter Beriicksichtigung ihrer Verbreitung und technischen Verwendung zusammengestellt. Hamm. 

PETERS: Uber den Spateisenstein der westfalischen Steinkohlenformation. Z. VDI S.155, 170, 1858 S.90. 
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1808. 
DECHEN, v.: Flotzkarte der Steinkohlenformation in Westfalen i. M. 1: 51200, Verlag von Badecker, Iser

lohn. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd. 15 S.-B. S. 109. 
Die Sektionen Koln, Warburg, Dusseldorf, Hoxter der geologischen Karte von Rheinland und Westfalen. 
Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.15 Corr. S.43. 

DUCKER, v.: Alluvium und Diluvium der Schiichte bei Duisburg. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. 
Bd. 15 Corr. S. 50. 

FUHLROTT: Erratische B10cke bei Dilldorf a. d. Ruhr. Jber. naturwiss. Ver. Elberfeld. H.3 S.8. 
HOSIUS: Kreidebildungen Westfalens. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.15 Corr. S. 49. 
LOTTNER: Die Flotzkarte des westfalischen Steinkohlengebirges. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 

Bd.15 Corr. S.46. 
MARCK, V. D.: Phosphorsaurehaltige Gebirgsarten der Kreide und des Steinkohlengebirges in Bobrproben 

von Winterswyk. - Plattenkalke von Sendenhorst. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd. 15 
Corr. S.44. 
Die Diluvial- und Alluvialablagerungen im Innern des Kreidebeckens von Munster. Verh. Naturhist. 
Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.15 S.1. 

1809. 
DECHEN, v.: Die Sektionen Coesfeld, Berleburg und Lubbecke der geologischen Karte von Rheinland und 

Westfalen i. M. 1: 80000. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.16 S.-B. S.7, no. 
LOTTNER: Geognostische Skizze des westfalischen Steinkohlengebirges. Erlauternder Text zur Flotzkarte 

des westfalischen Steinkohlengebirges. Iserlohn. 
LUDWIG: Mollusken des Meeres und des sullen Wassers aus der westfalischen Steinkohlenformation. Notiz

blatt des Vereins fUr Erdkunde und verwandte Wissenschaften zu Darmstadt und des mittelrheinischen 
geologischen Vereins. Bd. 28 S. 60. 
Die Najaden der rheinisch-westfalischen Steinkohlenformation. Palaeontographica Bd. 8 Lief. 1,2 S.31. 

MARCK, v. D.: Chemische Untersuchung westfalischer Kreidegesteine. 2. Reibe. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 
u. Westf. Bd. 16 S. 1. 

STROMBECK, v.: Beitrage zur Kenntnis des Planers uber der westfalischen Steinkohlenformation. Z. dtsch. 
geol. Ges. Bd.11 S. 27. - Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd. 16 S.162. 

Ungen. Verfasser: Zusammenstellung der neuesten Aufschlusse uber Lagerung und Flotzreichtum der 
hangenden Gaskohlenpartie in dem Essen-Werdenschen und Markischen Bergamtsbezirke. Berggeist 
Bd. 4 S. 403, 411. 

1860. 
COSSMANN: Einige Beitrage zur Kenntnis der Kohlenflotze des Essen-Werdenschen Bergamtsbezirks. Berg

geist Bd. 5 S. 43, 57. 
HOSIUS: Beitrage zur Geognosie Westfalens. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.12 S. 48. - Verh. Naturhist. Ver. 

Rheinl. u. Westf. Bd.17 S.274. 
LUDWIG: Animalische Reste aus der westfalischen Steinkohlenformation. Notizblatt des Vereins fUr Erdkunde 

und verwandt.e Wissenschaften zu Darmstadt und des mittelrheinischen geologischen Vereins Bd.42 
S.10. 

NOEGGERATH: Spharosiderite von Horde_ Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.17 Corr. S.64. 
Hohlen und Erdfalle. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.17 Corr. S.41. 

SCHLUTER: Geognostische Aphorismen aus Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.17 S.13. 
Vorkommen von Belemnitella quadrata und Belemnitella mucronata in den Kreidebildungen in West
falen. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 12 S.367. 

STROHMEYER: Die sog. Bentheimer Kohle. Jber. naturforsch. Ges. Hannover Bd.l0 S.338. 
TRAINER: Das Vorkommen des Galmeis im devonischen Kalkstein bei Iserlohn. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 

u. Westf. Bd.17 S.261. 
1861; 

ANDRA: Goniatiten aus der Steinkohlenformation von Bochum. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 
Bd. 18 S.-B. S. 81. 

HEINE: Geognostische Untersuchung der Umgegend von Ibbenbiiren. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 13 S. 149. -
Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd. 19 (1862) S. 107. 

HEYMANN: Entstehung von Thoneisensteinnieren. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.18 Corr. 
S.91. 

LUDWIG: Sullwasserbewohner aus der westfalischen Steinkohlenformation. Palaeontographica Bd.8 Lief. 6 
S.182. 
Calamitenfruchte aus Spateisenstein von Hattingen an der Ruhr. Palaeontographica Bd. 10 Lief. 1 
S.11. 

ROEHL, v.: Nickelkies im Westfalischen Steinkohlengebirge. N. Jb. Mineralog. S.673. 

1862. 
ANDRl: Neue Pflanzen aus dem Rheinischen Steinkohlengebirge. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. 

Bd. 19 Corr. S.87. 
GOEPPERT: Neuere Untersuchungen uber Stigmaria ficoides. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 14 S.555. 
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XOEGGERATH: Geschiebe aus einem Steinkohlenfl6tz der Grube Frischauf bei Witten. Verh. Naturhist. Ver. 
Rhein!. u. West£. Bd. 19 S.-B. S.24. 

SCHLUTER: Die makruren Dekapoden der Senon- und Cenomanbildungen Westfalens. Z. dtsch. geo!. Ges. 
Bd.14 S.702. 

1863. 
CREDNER: Gliederung der oberen Juraformation und der Wealdenbildung im nordwestlichen Deutschland. 

Prag. 
HEYMANN: Mincralvorkommen auf Drusen im Kohlenkalk von Ratingen und Lintfort. Verh. Naturhist. 

Ver. Rhein!. u. Westf. Bd.20 S.-B. S. 107. 
LOTTNER: Vorkommen von Haarkies im Steinkohlengebirge bei Dortmund und Bochum. Z. dtsch. geo!. 

Ges. Bd. 15 S. 242. 
Ll'DWIG: Meer-Conchylien aus der produktiven Stcinkohlenformation an der Ruhr. Palaeontographica Bd. 10 

Lief. 6 S. 276. 
ROMER: Marine Fossilien im Steinkohlengebirge. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. 11. Westf. Bd. 20 Corr. S. lOS. 

1864. 
_-\.NDRX: Die Gattung Lonchopteris. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. Westf. Bd.21 Corr. S.94. 
DtcKER, v.: Marine Reste aus der westfalischen Steinkohlenformation. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. 

Westf. Bd.21 Corr. S.51. 
ROEHL, v.: Pflanzenreste der westfalischen Steinkohlenformation. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. West£. 

Bd. 21 Corr. S. 42. 
1865. 

ANDRX: Vorweltliche Pflanzen aus dem Steinkohlengebirge der preuBischen Rheinlande und Westfalens. 
Bonn. 

BARDELEBEN: TIber den Salzgehalt der Grubenwasser des Steinkohlengebirges. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. 
u. Westf. Bd.22 Corr. S. 79. 

GEINITZ, FLECK U. HARTWIG: Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Lander Europas. Munchen. 
KOENEN, v.: TIber Tierreste aus den Gruben Westfalia, Graf Beust und Hannibal. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 17 

S.269. 
SCHLtTER: Die geognostische Karte der Kreidebildungen zwischen Rhein und Weser. Verh. Naturhist. Ver. 

Rhein!. u. Westf. Bd.22 S.-B. S. 125. 
Ungen. Verfasser: Die Stoppenberger Mulde. Gluckauf Bd.l H.45. 

Die Bochumer Fl6tzkarte. Gluckauf Bd. 1 H. 42, 48; Bd.2 (1866) H.36. 

1866. 
Ungcn. Verfasser: Lagerungsverhaltnisse von Zeche Holland. Gluckauf Bd.2 H.3. 

1867. 
ANDR:(: Steinkohlenpflanzen yom Piesberg bei Osnabruck. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.24 

S.-B. S. SO. 
HOSIUS: TIber einige Dicotyledonen der westfalischen Kreideformation. Palaeontographica Bd. 17 S. 89. 
KUPER: Reichtum und Zukunft des westfalischen Steinkohlengebirges. Gluckauf Bd.3 H. S. 
MARCK, V. D.: Untersuchung chlorbaryumhaltiger Wasser von der Zechc Johann bei Steele. Verh. Naturhist. 

Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.24 Corr. S. S6. 
SCHLi'TER: Beitrag zur Kenntnis der jungsten Ammoneen Norddeutschlands. Bonn. 

Fische aus der Kreide Westfalens. Verh. Naturhist. Ver. Hheinl. u. Westf. Bd.24 S.20. 
SPARRE, v.: Bohrungen in der Gegend von Sterkrade. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.24 Corr. 

S.56. 
TIber das Nachbrechen von Schichten des Steinkohlengebirges. Gluckauf Bd.3 H.21-28. 

Ungcn. Verfasser: Die Heisinger Mulde. Gluckauf Rd. 3 H.12. 
Bleiglanz-Vorkommen auf Zeche Johann Friedrich bei Hattingen und Constantin der GroBe. Gluckauf 
Ed. 3 H.49. 
Geognostische Ubersichts- und Fl6tzkarte des westfalischen Steinkohlengebirges. M 1 : 64000. Gluckauf 
Bd.3 H.26. 

1868. 
BATMLER: Mitteilungen uber die Identifikation der westfiilischen Steinkohlenfl6tze. Gluckauf Bd.4 H.47. 
DECHEN, v.: Das Holtwicker Ei. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. Westf. Bd.25 S.-B. S.80. 
HEISING: TIber das Nachbrechen der Schichten des Steinkohlengebirges. Berggeist H. 78 Bei!. 
ROEHL, v.: Fossile Flora der Steinkohlenformation Wcstfalens einschlieBlich Piesberg bei Osnabruck. Palae

ontographica Bd. 18 Lie£. 2, 3, 6. 
SCHLfTER: TIber die jungsten Schichten der unteren Senonbildungen und deren Verbreitung und uber Becksia 

Soekelandi. Verh. Naturhist. Vr. Rhein!' u. Westf. Bd.25 S.-B. S.92. 

1869. 
B.:(LTMLER: TIber das Vorkommen der Eisensteine im westfalischen Steinkohlengebirge. Z. Berg-, Hutt.- U. 

Sal.-Wes. Ed. 17 S. 426. - Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. West£. Ed. 27 (1870) S.158. 
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MARCK, v. D.: Die nutzbaren Mineralien des westfalischen Kreidegebirges. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. 
Westf. Bd.26 Corr. S. 19. 

SCHLUTER: Fossile Echinodermen des nordlichen Deutschlands. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. 
Bd. 26 S. 223. 

SIMMERSBACH: Die Flotzlagerung im Bergrevier Dorlmund. Gliickauf Bd. 5 H. 33-36, 42, 44. 

1870. 
ANDRA: Die Neuropteriden. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.27 S.-B. S. 141. 
DEcHEN, v.: Erlauterungen zur geologischen Karle der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger 

angrenzenden Gegenden. Bd.1. Bonn. (Orographische und hydrographische Ubersicht.) 
MULLER: Flotzstorungen im westfalischen Steinkohlengebirge. Gliickauf Bd.6 H. 13. 
SCHLUTER: Fossile Echiniden und Riesenammoniten. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.27 S.·B. 

S.132. 
Uber Spongitarienbanke. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.27 S.-B. S. 139. 

TILMANN: Mineralbildung auf Zeche Prasident. Gliickauf Bd.6 H.8. 

1871. 
DEcHEN, v.: Des affaissements du sol, observes dans la ville et les environs d'Essen. Rev. univ. Min. I. ~er. 

Bd.28 S. 197. 
Erratischer Granitblock am Wege von Wullen nach Witten und Herdecke. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. 
u. Westf. Bd.28 S.-B. S. 89. 

SCHLUTER: Ammonites Guadaloupae Rom. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.28 S.-B. S.37. 
Cephalopoden deroberendeutschenKreide. I. PalaeontographicaBd. 21 Lief. 1-5. (II. Bd. 24 Lief. 1--4.) -
Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.29 (1872) Corr. S.91. 

SIMONOWITSCH: Beitrage zur Kenntnis der Bryozoen des Essener Griinsandes. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 
u. Westf. Bd. 28 S. 1. 

1872. 
ANDRA: Dictyopteris und Neuropteris. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.29 S.·B. S. 127. 
DEcHEN, v.: Geologische und mineralogische Literatur der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie 

einiger angrenzenden Gegenden. Festschr. Hauptverslg. dtsch. geol. Ges. Bonn. Bonn. 
Erlauterungen zur geologischen Karle der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger an· 
grenzenden Gegenden. Bd. 2, 1. Teil. Geologische und mineralogische Literatur. Bonn. 

GURLT: Ubersicht iiber das Tertiar des Nieder·Rheines. Festschr. Hauptverslg. dtsch. geol. Ges. Bonn. 
HOSIUS: Beitrage zur Kenntnis der diluvialen und alluvialen Bildungen der Ebene des Miinsterschen Beckens. 

Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.29 S.97. 
MARCK, v. D.: Phosphorgehalt der Steinkohlenasche aus dem Ruhrbezirk. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. 

Westf. Bd.29 Corr. S.88. 
SCHLUTER: Die Spongitarienbanke der oberen Quadraten- und Mukronatenschichten des Miinsterlandes. 

Festschr. 20. Hauptverslg. dtsch. geol. Ges. Bonn. Bonn. 
Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.29 Corr. S.91. 

Ungen. Verfasser: "Uber das Quellen des Liegenden bei dem Steinkohlenbergbau" und "Uber die AuBerung 
der Bodenbewegungen infolge des Steinkohlenbergbaus im Oberbergamtsbezirk Dortmund". Gliickauf 
Bd.8 H.52. 

1873. 
DEcHEN, v.: Die Ubersichtskarte der Berg- und Hiittenwerke im Oberbergamtsbezirk Dortmund von SIEVERS. 

Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.30 S.-B. S. 163. 
Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarlen im Deutschen Reich nebst einer physiographischen und geo· 
gnostischen Ubersicht des Gebietes. Berlin. 

HILT: Uber Eigenschaften und Zusammensetzung der Steinkohle. Gliickauf Bd.9 H.14, 15. 
MUCK: Chemische Aphorismen iiber Steinkohlen. Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium der west

falischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum. Bochum. 
SCHLUTER: Das Vorkommen der Belemnitella mucronata in echten Quadratenschichten bei Osterfeld. Verh. 

Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.30 S.-B. S. 226. 
Uber Pygurus rostratus A. Rom. aus den quarzigen Gesteinen von Haltem. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 
u. Westf. Bd.30 S.-B. S_ 53. 

SIEVERS: Die Flotzlagerung in der Stoppenberger und Horster Mulde. Z. Berg-, Hiitt_- u. Sal.-Wes. Bd. 21 
Abh. S.206_ 

1874. 
BRUNN, v.: Mitteilungen iiber die Bodensenkungen bei Essen. Z. Bergrecht Bd. 10 H. 10. 
DEcHEN, v.: Das Vorkommen von Eisenstein und Eisenkies auf der Zeche Schwelm. Verh. Naturhist. Ver. 

Rheinl. u. West£. Bd.31 S.-B. S. 108. 
SCHLUTER: Der Emscher-Mergel. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 26 S. 775. 

Der Emscher-Mergel, ein machtiges Gebirgsglied zwischen Cuvieri- und Quadraten-Kreide an dem Nord
rande des Ruhrsteinkohlengebirges. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.31 S.89. 
Das Vorkommen von unterem Lias an der preuBisch-hollandischen Grenze in der Bauerschaft Liinten 
nordwestlich Ahaus. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.31 S.-B. S. 229. 
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SCHLUTER: Die Auffindung tertiarer Schichten iiber der westfalischen Steinkohlenformation. Verh. Natur
hist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.31 S.-B. S. 230. 
Glaukonitlager im Diluvium westlich von Broich bei Miilheim. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 
Bd. 31 S.-B. S. 231. 
Vorkommen von Belemnitella mucronata in der Quadratenkreide von Osterfeld. Verh. Naturhist. Ver. 
Rheinl. u. Westf. Bd.31 S.-B. S. 257. 
Belemnites Westfalicus. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.31 S.-B. S.259. 

VOLGER: Das Strontianitvorkommen in Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. U. Westf. Bd.31 Corr. 
S.98. 

WEISS: Dber Walchia aus Westfalen. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.26 S.373. 

18';'1"1. 
BOLSCHE: Dber die Gattung Prestwichia H. Woodw. und ihr Vorkommen in der Steinkohlenformation des 

Piesberges bei Osnabriick. 2. Jber. naturwiss. Ver. Osnabriick 1872/73 S.50. Osnabriick. 
DONNDORF: Ein Gcsteinsvorkommen auf der Zeche Courl. Gliickauf Bd. 11 H. 1. 
HANIEL: Die Schachtbohrarbeiten im schwimmenden Gebirge bci Schacht II des Konzcssionsfeldes Rhein

preuBen bei Homberg. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.23 Abh. S.236. 
Ungen. Verfasser: Geologische VerhliJtnisse auf der linken Seite des Niederrheins. Gliickauf Bd.11 H.3. 

1876. 
DEICKE: Die Tourtia in der Umgegend von Miilheim a. d. Ruhr. Miilheim. 
LASPEYRES: Dber Strontianitkrystalle von Hamm in Westfalen. N aturwiss. Ges. Aachen. Sitzung vom 

14. Febr. 1876. 
Die Krystallform des Strontianits von Hamm in Westfalen. Verh. N aturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.33 
S.308. 

MARCK, v. D.: Dber den Strontianit bei Drensteinfurth. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd. 33 Corr. 
S.82. 

MUCK: Chemische Beitrage zur Kenntnis der Steinkohlen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.33 
S.267. 

ROEMER-FRECH: Lcthaea geognostica. 
SCHLUTER: Die Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. 1. Palaeontographica Bd.21 Lief. 1-5 (1871). 

II. Ebenda Bd.24 Lief. 1-4. 
Verbreitung der Cephalopoden in der oberen Kreide Norddeutschlands. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 28 S. 457. 
Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. Westf. Bd.33 S.330. 

SCHONDORFF: Bemerkungen zu F. MUCKS "chemischen Beitragen zur Kenntnis der Steinkohlen". Verh. 
Naturhist. Ver. Rheinl. U. Westf. Bd.33 Corr. S.138. 

WEISS: Dber Abdriicke aus den Steinkohlenschiehten des Piesberges bei Osnabriick. Z. dtsch. geol. Ges. 
Bd. 28 S. 435. 
Dber die Fructifikationsweise der Steinkohlen-Calamarien. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 28 S. 164 u. 435. 
Dber Calamariengattungen dcr Steinkohlenformation. Z. dtsch. geo\. Ges. Bd. 28 S. 419. 
Steinkohlen-Calamarien. Abbandlungen zur geologischen Spezialkarte von PreuBen und den Thiiringi
schen Staaten. Bd.2 H.l u. Bd.5 H.2 (1884). 

Ungen. Verfasser: Die Erdbewegungen bei Iserlohn und Oberhausen. Gliickauf Bd. 12 H. 17, 18, 21, 23, 27, 
28, 47-53. 

1877. 
FRESENIUS: Chemische Analyse der warmen Soolquelle zu Werne in Westfalen. Wiesbaden. 
SCHI,UTER: Uintacrinus Westfalicus aus norddeutschem Senon. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. West£. 

Bd. 34 S.-B. S. 330. 
Kreidebivalven. Zur Gattung Inoceramus. Palaeontographica Bd. 24 Lief. 6 S. 249. 
Dber die geognostische Verbreitung der Gattung Inoceramus. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.29 S.735.
Verb. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.34 S.-B. S.283. 

Prinz SCHONAICH-CAROLATH: Die durch den Bergwerksbetrieb und Schiirfarbeiten wahrend der letzten Jahre 
gewonnenen Aufschliisse iiber die weitere Verbreitung der alteren Steinkohlenformation in der Richtung 
vom Ruhrtal nach Norden hin unter den iiberlagernden Schichten der Kreideformation. Verh. Natur
hist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.34 Corr. S. 42. 

Ungen. Verfasser: Scblesische und westfalische Kohlen. Gliickauf Bd.13 H.57, 76. 

1878. 
MARCK, V. D.: Chemische Untersuchungen westfalischer und rheinischer Gebirgsarten und Mineralien. Verh. 

Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.35 S.237. 
RIVE: Entwicklung und Bedeutung des Steinkohlenbergbaus Rheinlands und Westfalens in geognostischer, 

technischer, merkantiler und wirtschaftlicher Beziehung. Verh. Naturhist. Ver. Rhein\. u. Westf. Bd.35 
Corr. S.60. 

SCHI,UTER: Einige neue Funde von Cephalopoden der norddeutschen Kreide. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. 
u. West£. Bd.35 S.-B. S.35. 

Ungen. Verfasser: Die neue Auflage der westfalischen Fliitzkarte. Gliickauf Bd. 14 H.43. 
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1879. 

DECHEN, v.: Nordische Geschiebe in Rheinland und Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. 
Bd. 36 Corr. S. 82. 

MARCK, v. D.: Die Soolquellc von Werries bei Hamm in geologischer, balneologischer und hygienischer Be
ziehung. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.36 Corr. S.79. 

TILLMANN: Ergebnisse der Schachtbohrung auf Konigsborn. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.36 
Corr. S.63. 

1880. 

ACHEPOHL: Das Niederrheinisch-westfalische Steinkohlengebirge. Atlas der fossilen Fauna und Flora. Ober
hausen und Leipzig. 
Uber Identifizierung von Flotzen nach ihren fossilen Einschliissen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 
Bd.37 Corr. S.142. 

ANDRA: Uber Sphenopteris rofJundijolia und Hymenophyllites sp. von Zeche Mont Cenis. Verh. Naturhist. 
Ver. Rheinl. u. West£. Bd.37 Corr. S.142. 

BRAUN: Lintorf-Bleiberg. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.37 Corr. S.66. 
DEICKE: Uber das Vorkommen und die Bildung der Tourtia bei Essen und Miilheim a. d. Ruhr. Verh. Natur-

hist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.37 Corr. S.68. 
DUCKER, v.: Uber Asphalt in Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.37 Corr. S.83. 
HANIEL: Die Flotzlagerung in der Stoppenberger und Horst-Hertener Mulde. Essen. 
HOSIUS U. V. D. MARCK: Die Flora der westfalischen Kreideformation. Palaeontographica Bd.26 S.125. 
KOHLER: Uber die Storungen im westfalischen Steinkohlengebirge und deren Entstehung. Z. Berg-, Hiitt.-

u. Sal.-Wes. Bd.28 Abh. S.195. 
MUCK: Uber zwei neue Mineralvorkommen auf der Grube Schwelm. (Erdiges Eisencarbonat und Sulfatallo

phan.) Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.28 Abh. S.188. 
Uber ein Mineralvorkommen auf der Zeche Courl in Westfalen. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.28 
Abh. S.352. 

ROEHL, v.: Uber Sigillaria Brasserti n. sp. Haniel. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.37 S.-B. 
S.289. 

SCHRADER: Das Bleierzvorkommen bei Lintorf. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.37 Corr. S.60. 

1881. 
GRODDECK, v.: Uber die Erzgange bei Lintorf. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.29 Abh. S.211. 
HANIEL: Uber Sigillaria Brasserti Han. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 33 S. 338. 
KAYSER: Beitrage zur Kenntnis von Oberdevon und Culm am Nordrande des rheinischen Schiefergebirges. 

Jb. preull. geol. Landesanstalt S.51. 
MENZEL: Beschreibung des Strontianitvorkommens in der Gegend von Drensteinfurt sowie des daselbst 

betriebenen Bergbaues. Jb. preull. geol. Landesanst. Bd. 2. S. 125. 
TRENKNER: Die geognostischen Verhaltnisse der Umgebung von Osnabriick. Osnabriick. 
VENATOR: Uber das Vorkommen und die Gewinnung von Strontianit in Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. 

Rheinl. U. Westf. Bd.38 Corr. S. 183. - Berg- u. hiittenm. Ztg. (1882) S. 1. 
WEISS: Die vertikale Verbreitung von Steinkohlenpflanzen. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 33 S. 176. 

LO'Jrt(Ltophloios macrolepidotus Goldb. von Grube Vollmond bei Langendreer. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.33 
S.354. 

- Aus der Flora der Steinkohlenformation. Jb. preull. geol. Landesanst. Bd. 2 S. 1. 
WINDMOLLER: Die Entwicklung des Planers im nordwestlichen Teile des Teutoburger Waldes bei Lengerich. 

Jb. preull. geol. Landesanst. Bd. 2 S. 3. 

1882. 

DUCKER, v.: Loll in Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.39 S.234. 
GRAND'EuRY: Memoire sur la formation de la houille. Ann. d. Mines, Sc.8. Paris. 
GURLT: Genetischer Zusammenhang der Steinkohlenbecken Nordfrankreichs, Belgiens und Rheinland-West-

falens. Gliickauf Bd. 18 H. 45. - Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.39 Corr. S.61. 
HOLZAPFEL: Die Goniatitenkalke von Adorf in Waldeck. Palaeontographica Bd.28 S.225. 
MARCK, V. D.: Uber den Strontianit in Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd. 39 Corr. S.82. 
SACHSE: Uber die Entstehung der Gesteinsmittel zwischen Steinkohlenflotzen. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. 

Bd. 30 Abh. S. 271. 

1883. 
BOLSCHE: Zur Geognosie und Palaontologie der Umgebung von Osnabriick. 5. Jber. naturwiss. Ver. Osna

briick S. 141. 
GUMBEL: Beitrage zur Kenntnis der TexturverhaItnisse der Mineralkohlen. Sitzungsbericht der Kgl. bairi

schen Akademie der Wissenschaften S.I11. 
SCHLUTER: Die regularen Echiniden der norddeutschen Kreide. 1. Glyphostoma. Abh. Z. geol. Spezialkarte 

von Preullen. H. 4 S. 1. 
STRIPPELMANN: Der Bentheimer Asphalt 1. Dinglers polytechn. J. Bd. 250 S. 216 u. 265. 
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1884. 
DECHEN, v.: Geologische und palaontologische Ubersicht der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. Bonn 

(2. Bd. der Erlauterungen zur geologischen Karte von Rheinland und Westfalen). 
DEICKE: Uber die jiingere Kreide und das Diluvium von Miilheim. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 

Bd. 41 Corr. S. 36. 
SCHENCK: Die Diabase des oberen Ruhrtals. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.41 S.53/136. 
SCHLUTER: Neue Ostreen aus der Tourtia von Essen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.41 Corr. 

S.84. 
SCHRADER: Uber die Selbecker Erzbergwerke. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.41 Corr. S.59. 
WEDEKIND: Fossile Holzer im Gebiet des westfalischen Steinkohlengebirges. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 

u. West£. Bd.41 S. 181. 
WEISS: Einige Carbonate aus der Steinkohlenformation (Dolomitknollen von Floz Catharina). Jb. preull. 

geol. Landesanst. Bd. 5. S. 113. 

1885. 
BOLSCHE: Prestwichienreste in der Steinkohlenformation des Piesberges. 6. Jber. naturwiss. Ver. Osnabriick 

S.268. 
FELIX: Struktur zeigende Pflanzenreste aus der oberen Steinkohlenformation Westfalens. Bericht der natur

forsch. Ges. Leipzig S. 7. 
HALFMANN: Vorkommen und Gewinnung der Kannelkohle auf Zeche Consolidation. Gliickauf Bd. 21 H. 83. 
HosIUs u. V. D. MARCK: Nachtrag zur Flora der westfalischen Kreideformation. Palaeontographica Bd.31 

S.227. 
KOHLER: Verschiebungen von Lagerstatten und Gesteinsschichten. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd. 33 Abh. 

S.87. 
RENNESSE, v.: Bergbau und Hiittenindustrie bei Osnabriick. Festschrift im 6. Jber. naturwiss. Ver. Osna

briick S. 46. 
TEMME: Der Piesberger Bergbau von seinen Anfangen bis zur Jetztzeit. Festschrift im 6. Jber. naturwiss. 

Ver. Osnabriick S.54. 
Das Steinkohlenvorkommen am Piesberg und die dasselbe umlagernden Gebirgsschichten. 6. Jber. natur
wiss. Ver. Osnabriick S. 260. 
Der am Piesberg gefundene und aufgestelltc fossile Wurzelstock einer Sigillaria. 6. Jber. naturwiss. 
Ver. Osnabriick S.266. 

V AUX, DE: Note sur l'assechement de terrains affaisses par suite de l'exploitation soutel'raine en Westphalie. 
Rev. univ. Mines. Bd.17, ser. 2 S.124. 

WEISS: Stammreste aus der Steinkohlenformation Westfalens. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.37 S.815. 
Gerolle in und auf der Kohle von Steinkohlenflotzen, besonders in Oberschlesien. .Ib. preull. geol. Landes
anst. Bd. 6. S. 242. 

1886. 
DANNENBERG: Uber das Verhaltnis der seitlichen Verschiebung zur Sprunghohe bei Spaltenvel'werfungen. 

Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.34 Abh. S.35. 
DECHEN, v.: Erratische Blocke in Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.43 S.58. 
FELIX: Untersuchungen iiber den inneren Bau westfalischer Carbon pflanzen. Abh. zur geol. Spczialkal'te von 

Preullen und den Thiiringischen Staaten. Bd. 7 H. 3. Berlin. 
SCHWARZE, v.: Die Selbecker Erzbergwerke bei Mintard. Zur Erinnerung an den 3. allg. deutschen Berg

mannstag in Diisseldorf, I. bis 5. Sept. 1886. Diisseldorf. 
Zinkblende und Bleierzvorkommen zu Selbeck. Vortl'ag. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd. 43 
Corr. S.75. 

WEISS: Die Sigillarien der preuJ3ischen Steinkohlengebiete. Abh. zur geo!. Spezialkarte von Pl'euf3en und den 
Thiiringischen Staaten. Bd. 7, H.3. Berlin. 

1887. 
DECHEN, V. U. RAUFF: Geologische und mineralogische Literatur del' Rheinprovinz und der Provinz West

falen sowie einiger angrenzenden Gegenden. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. Westf. Bd.44 S.18I. 
HILGER: Die Ablagerung der produktiven Steinkohlenformation in der Horst-Recklinghausener Mulde des 

niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbeckens unter besonderer Beriicksichtigung der neuesten Auf
schliisse der Zechen Schlagel und Eisen, Ewald, Graf Bismarck, General Blumenthal und Konig Ludwig. 
Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.35 Abh. S.30. 

HosIUs: Uber den Septarienthon von Schermbeck. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.44 S. I. 
Uber die Verbreitung des Septarienthons auf der westlichen Grenze der westfalischen Kl'eideformation. 
Verh. Naturhist. Vcr. Rheinl. u. Westf. Bd.44 Corr. S.37. 
Uber die tertiaren Ablagerungen zwischen Vreden und Zwillbrock. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. Westf. 
Bd. 44 Corr. S. 38. 

JUTTNER: Uber dic Soolquellen in dem Miinsterschen Kreidebecken und den westfalischen Steinkohlen
gruben. Verh. Naturhist. Ver. Rhein!. u. Westf. Bd.44 Corr. S.4I. 

LEPSIUS: Geologie von Deutschland. I. Teil. Das westliche und siidliche Deutschland. Stuttgart (1887/92). 
MUCK: Elementarbuch der Steinkohlenchemie fiir Praktiker. Essen. 
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NASSE: Die Lagerungsverhaltnisse pflanzenfuhrender Dolomitkonkretionen im westfalischen Steinkohlen
gebirge. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.44 Corr. S.59. 

STUR: Uber den neu entdeckten Fundort und die Lagerungsverhaltnisse der pflanzenfiihrenden Dolomit
konkretionen im westfalischen Steinkohlengebirge. Verh. der k. k. geol. Reichsanstalt Wien. S.237. 
Beitrage zur Kenntnis der Flora der Vorwelt. Bd. 2. Die Carbonflora der Schatzlarer Schichten. 
Abt. 2. Die Calamarien der Carbonflora der Schatzlarer Schichten. Abh. der k. k. geol. Reichsanst. 
Wien. Bd. 11, Abt. 2. 

Ungen. Verfasser: Das westfiilische Steinkohlenbecken. Bergbau Bd.l (1887/88) Nr.l, 2, 3, 6, 8. 

1888. 
ACHEPOHL: Das rheinisch·westfalische Bergwerksindustriegebiet. Essen u. Leipzig. 
EICHHORN: Die Zinkerzlager bei Iserlohn. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. Bd.36 Abh. S.142. 
GANTE: Die Entwicklung des Strontianit-Bergbaus im Zentrum des westfalischen Kreidebeckens. Z. Berg-. 

Hutt.- u. Sal.-Wes. Bd.36 Abh. S.21O. 
MUCK: Die westfalische Pseudo-Kannelkohle und ihre Beziehung zu der echten Kannelkohle und den ubrigen 

Kohlenarten. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. Bd.36 Abh. S. 90. - Gluckauf Bd.24 H.16-'--21. 
PIEDBOEUF: Die Tertiarablagerungen bei Dusseldorf. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.45 Corr_ 

S.88. 
Ungen. Verfasser: Uber die Einwirkung des Abbaues. Bergbau Bd. 2 (1888/89) H. 17-20, 24, 25, 27, 29, 30. 

1889. 
EBERT: Prestwichia (Euproops) Scheeleana n. sp. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd.1O S.215. 
WiTTING: Das Strontianitvorkommen in Westfalen. Ost. Z. Berg- u. Hutt.·Wes. Wien. Bd.37 S.113. 
HOLZAPFEL: Cephalopodenfuhrende Kalke des unteren Carbons von Erdbach-Breitscheid bei Herborn. Pala-

ontol. Abh. Bd. 5. 
HUNDHAUSEN: Uber die Erbohrung der Steinkohle in Hamm und das dadurch aufgeschlossene geologische 

Profil. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.46 Corr. S.41. 
LENZ: Die Steinkohlenablagerung in der Duisburg·Recklinghauser Hauptmulde. Bergbau Bd. 3 H. 14,15,17. 
MARCK, v. D.: Uber den Strontianit und die Kreidefische Westfalens. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 

Bd. 46 Corr. S. 37. 
POTONIE: Uber einige Carbonfarne (Renaultia microcarpa von Zeche Friedrich.Ernestine). Jb. preuB. geol. 

Landesanst. Bd. 10 S. 21. 
TROMPETER: Uber Entwasserungsanlagen im Gelsenkirchen-Schalker Revier. Bergbau Bd. 2 (1889/90) H.40; 

Bd.5 (1891/92) H.I0. 
WEDEKIND: Die fossile Flora des westfalischen Steinkohlengebirges. Bergbau Bd.3 (1889/90) H. 10, II. 
Ungen. Verfasser: Storungen. Bergbau Bd.3 (1889/90) H.16-21. 23. 

1890. 
Beschreibung der Bergreviere Arnsberg, Brilon und Olpe, sowie der Furstentumer Waldeck und Pyrmont, 

hersg. vom Kgl. O.-B.-A. Bonn 1890. 
HOSIUS: Geognostische Skizze von Westfalen mit besonderer Berucksichtigung der fur prahistorische Fund

stellen wichtigen Formationsglieder. Corr. dtsch. Ges. Anthropologie Bd. 21 S. 86. 
JAEKEL: Oracanthus Bochumensis n. sp., ein Trachyacanthide des deutschen Kohlengebirges. Z. dtsch. geol. 

Ges. Bd.42 S. 753. 
KAYSER: Beitrage zur Kenntnis der Fauna der Siegenschen Grauwacke. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 11 

S.95. 
1891. 

KOHLMORGEN: Das Erzvorkommen auf der Steinkohlenzeche Deutscher Kaiser bei Hamborn (Bergrevier 
Duisburg). Berg- u. hiittenm. Ztg. Bd.50 S. 303. - Bergbau Bd.4 (1890/91) H.47. 

LENZ: Zur Kenntnis der Schichtenstellung im niederrheinisch·westfalischen Steinkohlengebirge. Gluckauf 
Bd. 27 S. 789. 

LIST: Westfalische Kohlenformation. Hamburg. 
MlTCK: Die Chemie der Steinkohle. Leipzig. 
SCHLUTER: Verbreitung der regularen Echiniden in der Kreide Norddeutschlands. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 43 

S.236. 
SIEPMANN: Beitrage zur Kenntnis der harzigen (loslichen) Bestandteile der Steinkohlen. Z. Berg-, Hutt.- u. 

Sal.·Wes. Bd.39, Abh. S.26. 
1892. 

JANSEN: Steinkohlen in eigentumlicher Absonderung von der Zeche Blankenburg bei Dortmund. Mitt. natur
wiss. Ver. Dusseldorf. Bd.2 S.51. 

KUPPERS: Die Erzlagerstiitten im Bergrevier Werden. Mitt. Markscheidewes. hrsg. von H. WERNEKE. Frei
berg i. S. H. 6 S. 28. 
Das Steinkohlenvorkommen bei Erkelenz. Mitt. Markscheidewes. H. 6 S. 1. 

LENZ: Zur Kenntnis der Schichtenstellung im niederrheinisch-westfalischen Steinkohlengebirge. Gliickauf 
Bd. 28 S. 909. 

OCHSENIUS: Die Bildung von Kohlenflotzen. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 44 S. 84. 
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POTONI:E: Das groBte carbonische Pflanzenfossil des europaischen Continents. Naturwiss. Wschr. Jena. S.337. 
RUNGE: Das Ruhrsteinkohlenbecken. Berlin. 
SCHAEFER: Das Abteufen des Schachtes II der Zeche Westende bei Meiderich. Gluckauf Bd.28 S.543. 
SCHLUTER: Die regularen Echiniden der norddeutschen Kreide II. Cidaridae. Salenidae. Abh. z. geol. Spezial-

karte von PreuBen. N. F. 5. 

1893. 

CREMER: Fossile Farne des westfalischen Carbons. Inaug.-Diss. Mitt. Geol. Mus. Westf. Berggewerkschafts
kasse Bochum I. 
Die Ausdehnung der westfalischen Steinkohlenablagerung nach Osten. Gluckauf Bd. 29 S. 819. 
Die Geologie auf der bergmannischen Ausstellung in Gelsenkirchen. Z. prakt. Geol. Bd. 1 S.361. 
Der niederrheinisch-westfalische Kohlenbergbau. Geologische Beschreibung. Gluckauf Bd.29 S.899. 
Die praktische Bedeutung palaontologischer Untersuchungen fiir den Steinkohlenbergbau. Gliickauf 
Bd.29 S.787. 
Die marinen Schichten in der mageren Partie des westfalischen Steinkohlengebirges. Gliickauf Bd. 29 
S.879, 970. . 
Beitrage zur Kenntnis der marinen Fauna des westfalischen Carbons. Gluckauf Bd. 29 S. 1093. 

GREIM: Das Ruhrkohlenbecken. Globus Bd.64 S.72. 
LENZ: Zur Kenntnis der Schichtenstellung im niederrheinisch-westfalischen Steinkohlengebirge. Gliickauf 

Bd. 29 S. 955. 
LOCKE: Das Abteufen der neuen Schachte auf Zeche Deutscher Kaiser bei Hamborn und die bei demselben 

anwendbaren Methoden. Z. Berg., Hutt.- u. Sal.·Wes. Bd.41 Abh. S.216. 
MUGGE: Untersuchungen uber die Lenneporphyre in Westfalen und den angrenzenden Gebieten. N. Jb. 

Mineral. Bbd. 8 S. 535. 
N ASSE: Die Kohlenvorrate der europaischen Staaten, insbesondere Deutschlands und deren Erschopfung. 

Berlin. 
POTONIE: Eine gewohnliche Art der Erhaltung von Stigmaria als Beweis fur die Autochthonie von Karbon

pflanzen. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 45 S.97. 
Uber die Volumenreduktion bei Umwandlung von Pflanzenmaterial in Steinkohle. Gluckauf Bd.29 
S. 1209. - Naturwiss. Wschr. Jena. S.485. 
Mitteilung uber eine im August 1893 ausgefiihrte Reise nach den Steinkohlenrevieren an der Ruhr, bei 
Aachen und des Saar-Rhein-Gebietes. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd.14 S. XLIV. 

STOTTROP: Ein Beitrag zur Kcnntnis der Lagerungsverhaltnisse im niederrheinisch-westfalischen Steinkohlen
gebirge. Gluckauf Bd. 29 S. 911 u. 1061. 

Ungen. Verfasser: Die "geognostiscbe Reihe" auf der bergmannischen Ausstellung in Gelsenkirchen. Gliickauf 
Bd. 29 S. 883. 

1894. 

ACHEPOHL: Das niederrheinisch.westfalische Bergwerks.Industriegebiet. 2. Aufl. Berlin: Verlag Industrie. 
CREMER: Die Konglomerate im westfalischen Steinkohlengebirge. Gluckauf Bd.30 S.117. 

Die Uberschiebungen des westfalischen Steinkohlengebirges. Gluckauf Bd. 30 S. 1089. Verh. Naturhist. 
Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.51 S.58. 
Uberschiebungen (briefl. Mitteilung). Z. prakt. Geol. Bd. 2 S. 465. 

DENCKMANN: Clymenienquarzite und Hornsteine bei Warstein i. W. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.46 S.481. 
HABER: Der BIei- und Zinkerzbergbau bei Ramsbeck im Bergrevier Brilon, unter besonderer Berucksichtigung 

der geognostischen und mineralogischen Verhaltnisse der Erzlagerstatten. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 
Bd.42 S.77. 

HIND: A Monograph on Carbonicola, Anthracomya and Naiadites. Paleontograph. Soc. 48-50. London 
1894/96. 

KOHLER:' Die CREMERsche Theorie betr. Uberschiebungen des westfalischen Steinkohlengebirges. Gluckauf 
Bd. 30 S. 1615. 

KONIG: Zusammensetzung von Steinkohlengrubenwassern. Z. angew. Chern. Bd. 7 S. 389. - Z. prakt. Geol. 
Bd.2 S.330 (Ref.). 

OCHSENIUS: Die Konglomerate des westfalischen Carbons und uber die Bildung der Steinkohle. Gluckauf 
Bd. 30 S. 635. 

ROTHPLETZ: Geotektonische Probleme. Stuttgart. 
SOLMS·LAUBACH: Uber devonische Pflanzenreste aus den Lenneschiefern der Gegend von Grafrath a. Rh. 

Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 15 S.67. 
STAPFF: Uberschiebungen. Z. prakt. Geol. Bd. 2 S. 418. 
STERN: Uber die fossile Flora der Zeche Ver. Westfalia bei Dortmund. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. 

Bd.51 Corr. S.IO. 
STOCKFLETH: Das Erzvorkommen auf der Grenze zwischen Lenneschiefer und Massenkalk im Bergrevier 

Witten. Gluckauf Bd.30 S. 749. - Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.51 S.50. 
Das Eisenerzvorkommen am Huggel bei Osnabruck. Gluckauf Bd.30 S. 1791. - Verh. Naturhist. Ver. 
Rheinl. u. Westf. Bd.51 S.157. 

Ungen. Verfasser: Die Konglomerate des westfalischen Carbons und uber die Bildung der Steinkohlen. Natur
wiss. Wschr. Jena S. 182. 
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1891). 

BEUSHAUSEN: Lamellibranchiaten des rheinischen Devons mit AusschluB der Aviculiden. Abh. preuB. geol. 
Landesanst. N. F. 17. 

CREMER: Erdbeben und Bergbau. Gliickauf Bd.31 S.367. 
Die Steinkohlenvorkommen von Ibbenbiiren und Osnabrock und ihr Verhaltnis zur niederrheinisch-west
falischen Steinkohlenablagerung. Gliickauf Bd. 31 S. 129. - Z. prakt. Geol. Bd. 3 S. 165. 

HOFFMANN: Ein Beitrag zur Frage nach der Entstehung und dem Alter der Uberschiebungen im westfalischen 
Steinkohlengebirge. Z. prakt. Geol. Bd.3 S.229. 

HOLZAPFEL: Das obere Mitteldevon im rheinischen Gebirge. Abh. preuB. geol. Landesanst. N. F. 16. 
MULLER: Das Diluvium im Bereich des Kanals von Dortmund nach den Emshiifen. Jb. preuB. geol. Landes

anst. Bd. 16 S. 40. 
POTONIE: Uber die Autochthonie von Carbonkohlenflotzen und des Senftenberger Braunkohlenflotzes. Jb. 

preuB. geol. Landesanst. Bd. 16 S. 1. 
SCHLUTER: Uber einige Spongien aus der Kreide Westfalens. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.47 S.194. 
STOCKFLETH: Die geographischen, geognostischen und mineralogischen Verhaltnisse des siidlichen Teils des 

Oberbergamtsbezirks Dortmund. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.52 S.45. 
Die Erzgange im Kohlenkalk des Bergreviers Werden. Gliickauf Bd.31 S.381. 

1896. 
CREMER: Die SiiBwasser-Muscheln des westfalischen Steinkohlengebirges und ihre Verteilung innerhalb dessen 

Schichten. Gliickauf Bd.32 S. 137. 
Uber Spriinge und sprungahnliche Verwerfungen des westfalischen Steinkohlengebirges. Verh. Naturhist. 
Ver. Rheinl. u. West£. Bd.53 S.24. 

HOFFMANN: Das Zinkerzvorkommen von Iserlohn. Z. prakt. Geol. Bd. 4 S. 45. 
LUCKE: Die Schachtbohrarbeiten im schwimmenden Gebirge bei dem Schacht Nr. III der Grube Rhein-

prcuBen bei Homberg a. Rh. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.44 Abh. S.156. 
MAGDE: Uber das Diluvium von Osterfeld. Jber. naturwiss. Ver. Elberfeld Bd.8 S.77. 
MUGGE: Der Quarzporphyr der Bruchhiiuser Steine in Westfalen. Jb. N. Mineral. Bbd.l0 S.757. 
POTONIE: Uber Autochthonie von Kohlenflotzen. Naturwiss. Wschr. Jena. S.306. 

Die floristische Gliederung des deutschen Carbon und Perm. Gliickauf Bd. 32 S. 121 u. 184. 
RAUFF, H. U. M.: Sachregister zu dem von H. v. DECHEN und H. RAUFF im 44. Band der Verhandlungen des 

naturhistorischen Vereins fiir Rheinland und Westfalen herausgegebenen chronologischen Verzeichnis 
der geologischen und mineralogischen Literatur der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie 
einiger angrenzenden Gegenden. Bonn. 

SCHULTZ: Wcshalb ist der Herd der Kohlenstaub-Explosionen vorzugsweise auf eine bestimmte FlOtzpartie 
- Rottgersbank bis Sonnenschein - beschrankt? Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd. 53 S. 23. 

SCHULZ-BRIESEN: Die FlOtzablagerung in der Emscher-Mulde des Ruhrsteinkohlenbeckens unter besonderer 
Beriicksichtigung der hangendsten Flotzgruppe auf Grund der Aufschliisse durch den Bergbau bis zum 
Jahre 1894. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.44 Abh. S. 12. 

STOCKFLETH: Der siidlichste Teil des Oberbergamtsbezirks Dortmund. Bonn. 
VELSEN, v.: Auftreten von Schlagwettern beim Abteufen des Schachtes Schiirenberg des Steinkohlenberg

werks Ewald bei Herten. Gliickauf Bd. 32 S. 893. 

1897. 
CREMER: Die Sutan-Uberschiebung. Essen. Gliickauf Bd.33 S.373. 
FREcH:,Lethaea geognostica. I. Teil: Lethaea palaeozoica. IV. Abschnitt: Das Carbon. Stuttgart (1897-1902} 

S.342. (Das westfalische Steinkohlengebirge.) 
GREVEL: Der Kohlberg an der Glashiitte zu Konigssteele. Gliickauf Bd.33 S.669. 
KOHLER: Beitrage zur Kenntnis der Erdbewegungen und Storungen der Lagerstatten. Berg- u. hiittenm. 

Ztg. S. 218, 261, 341. 
LASPEYRES: Der sogenannte Calciostrontianit von Drensteinfurt, Westfalen. Z. Krystallogr. Bd.27 S.41. 
LORETZ: Bericht iiber die Ergebnisse der geologischen Aufnahmen 1897 in der Gegend von Iserlohn und 

Hagen. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 18 S. XXVII. 
MIDDELSCHULTE: Neue Aufschliissc in der Kreideformation des nordostlichen Ruhrkohlenbezirkes durch 

Tiefbauschachte. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.54 S.295. 
SIMMERSBACH: Kalisalz und Petroleum im Becken von Miinster in Westfalen. Berg- u. hiittenm. Ztg. S. 243. 
STOCKFLETH: Der Erzbergbau in dem Bergrevier Werden. Bergbau Bd. 10 H.30 u.31. 
TRAINER: Die mit dem Steinkohlenbergbau in ursachlichem Zusammenhang stehenden Vorflutstiirungen im 

Emschergebiet und die zur Beseitigung derselben getroffenen MaBnahmen. Z. Bergrecbt Bd. 38 S. 190. 
VULLERS: Eisensteinlagerstatten des Juras des siidlichen Teutoburger Waldes. Berggeist Nr. 61. 
Ungen. Verfasser: Uber die Einwirkung des unter Mergeliiberdeckung gefiihrten Steinkohlenbergbaues auf 

die Erdoberflache im Oberbergamtsbezirke Dortmund. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.45 S. 372. -
Gliickauf Bd.34 (1898) S.207. 

1898. 
ALTHUSER: Die Bezeichnung der Flotze im rheinisch-westfalischen Steinkohlengebirge. Bergbau (1897/98) 

H.15. 
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CREMER: Neuere geologische Aufschliisse im Nordwestgebiet des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlen
bergbaus. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.55 S. 63. - Gliickauf Bd.35 (1899) S.428. 

KETTE: Das Eisenerzvorkommen von Ochtrup-Bentheim. Gliickauf Bd.34 S.436. 
KOSMANN: Die Thoneisensteinlager in der Bentheim-Ochtruper Mulde. Stahl u. Eisen Bd. 18 H. 8 S.357. 

Uber die Thoneisensteinlager in der Bentheim-Ochtruper Thonmulde. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.50 Verh. 
S.127. 

LORETZ: Uber Versteinerungen aus dem Lenneschiefer. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.50 Verh. S. 12. 
Uber Unterscheidungen im Lenneschiefer. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 50 Verh. S.183. 
Bericht iiber die Ergebnisse der geologischen Aufnahmen von 1898 in der Gegend von Hagen, 
Hohenlimburg und Iserlohn. Jb. preuE. geol. Landesanst. Bd. 19 S. CXVII. 

SCHULZ-BRIESEN U. TRAINER: Die Litteratur iiber Lagerungs- und Betriebsverha,ltnisse des nicderrheinisch
westfalischen Steinkohlen- und Kohleneisensteinbergbaus. Essen. 

SCHULZ-BRIESEN: 1. Nachtrag dazu. Essen 1899. 
SOBBE, v.: Die Siimpfung des Tiefbaus des Kgl. Steinkohlenbergwerks bei Ibbenbiiren. Z. Berg-, Hiitt.- u. 

Sal.-Wes. Bd.46 Abh. S.334. 
Ungen. Verlasser: Neuere geologische Aufschliisse im nordwestlichen Teile des niederrheinisch-westfalischen 

Bergbaubezirkes. Z. prakt. Geol. Bd. 6 S. 442. 
Tiefbohrung auf Steinkohle am Niederrhein. Gliickauf Bd. 34 S. 845. 
Kohlenfunde auf dem linken Rheinufer. Z. prakt. Geol. Bd.6 S. 179. - Gliickauf Bd.34 S.395. 
Steinkohlenaufschliisse im Kreise Soest. Z. prakt. Geol. Bd. 6 S. 339. 

1899. 
BROOCKMANN: Uber die in Steinkohlen eingeschlossenen Gase. Gliickauf Bd.35 S.269. 
CREMER: Die Flotzverhiiltnisse des konsolidierten Steinkohlenbergwerks Minister Achenbach. Z. prakt. Geol. 

Bd.7 S.41O. 
HOLZAPFEL: Steinsalz und Kohle im Niederrheintal. Z. prakt. Geol. Bd. 7 S. 50. 
LORETZ: Mitteilungen iiber die geologischen Aufnahmen auf den Blattern Schwerte, Menden, Hohenlimburg, 

und Iserlohn im Jahre 1899. Jb. preuE. geol. Landesanst. Bd.20 S. XXIX. 
OHM: Uber das WeiEbleierz von der Grube Perm bei Ibbenbiiren und einige andere WeiEbleierzvorkommen 

Westfalens. Diss. Miinster. 
POTONIE: Palaophytologische N otizen: Die Merkmale allochthoner palaozoischer Pflanzenablagerungen. 

Naturwiss. Wschr. Jena. S. 81. 
Lehrbuch der Pflanzenpalaontologie. Berlin. 

SELBACH: Das Abteufen und der Zusammenbruch des Schachtes Hugo bei Holten. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.
Wes. Bd.47 Abh. S.78. 

Ungen. Verfasser: Uber die neueren geologischen Aufschliisse im nordwestlichen Teil des niederrheinisch
westfalischen Steinkohlenbeckens (nach L. CREMER). Gliickauf Bd. 35 S. 428. 

Uber die Moglichkeit eines Kohlenbeckens im Norden des Liitticher Beckens (Beziehungen des nieder
rheinisch-westfalischen zum nordbelgischen Kohlenvorkommen). Z. prakt. Geol. Bd.7 S.257. 

1900. 
DENCKMANN U. LOTZ: Uber einige Fortschritte in der Stratigraphie des Sauerlandes. Z. dtsch. Geol. Ges. 

Bd. 52 S. 564. 
KETTE: Uber die Temperatur der Gebirgsschichten des Ruhrsteinkohlenbeckens. Gliickauf Bd.36 S.733. 
MULLER: Die Gliederung der Actinocamax-Kreide im nordwestlichen Deutschland. Z. dtsch. geol. Ges. 

Bd.52 S.38. 
POTONIE: Uber die Entstehung dcr Kohlenflotze. Naturwiss. Wschr. Jena S.28. 
STILLE: Der Gebirgsbau des Teutoburger Waldes zwischen Altenbcken und Detmold. Diss. Gottingen. 
Ungen. Verfasser: Ostliche Weitererstreckung des Ruhrkohlenbeckens. Z. prakt. Geol. Bd.8 S.331. 

Das Abteufen des Schachtes II der Zeche Osterfeld im Dcckgebirge. Gliickauf Bd. 36 S. 168. 
Bergschaden durch Abtrocknung eines Kieslagers in dcr Langendreerer Thalmulde. Z. f. Bergrecht 
S.336. Mitt. ~arkscheidewes. N. F. (1901) S.29. 

1901. 
BEYKIRCH: Uber den Strontianit des Miinsterlandes. N. Jb. Mineral. Bbd.13 S.389. 
GRAEFF: Verursacht der Bergbau Bodensenkungen durch die Entwasserung diluvialer, wasserfiihrender Gebirgs-

schichten? Gliickauf Bd. 37 S. 601. 
HOERNECKE: Die Lagerungsverhaltnisse des Carbons und Zechsteins an der Ibbcnbiirener Bergplatte. Halle. 
HOLZAPFEL: Zusammenhang und Ausdehnung dcr deutschen Kohlenfelder. Naturwiss. Wschr. Jena S.1. 
HUNDT: Die Steinkohlenablagerung des Ruhrkohlenbeckens. Aus den Mitteilungen iiber den Rheinisch-

Westfalischen Steinkohlenbergbau. Festschrift zum VIII. Allgemeinen deutschen Bergmannstag. 
KAUNHOWEN (nach RENAULT): Uber einige Mikroorganismen der fossilen Brennstoffe. (Kannelkohle von 

Zeche Consolidation.) Z. prakt. Geol. Bd.9 S.97. 
LIENENKLAUS: Uber das Alter der Sandsteinschichten des Hiiggels. Jber. naturwiss. Ver. Osnabriick. 
~ULLER: Rotliegendes im Ruhrkohlenreviere. Gliickauf Bd.37 S.965. 

Zur Kenntnis der Dyas- und Triasablagerungen im Ruhrkohlenrevier. Z. prakt. Geol. Bd. 9 S. 385. 
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W ACHHOLDER: Die neueren Aufschlusse uber das Vorkommen der Steinkohlen im Ruhrbezjtk. Bericht uber 
den VIII. Allgemeinen deutschen Bergmannstag zu Dortmund. 

Ungen. Verfasser: Uber Verschiebungen von trigonometrischen Punkten bei Wiemelhausen (nach OVER· 
HOFF). Mitt. Markscheidewes. N. F. S.44. 
Uber die Deckgebirgsschichten des Ruhrkohlenbeckens (nachMIDDELSCHULTE). Gluckauf Bd. 37 S.301. 
Ein Beitrag zur Kenntnis der Deckgebirgsschichten im Ruhrkohlenbecken (nach KIRCHER). Gliickauf 
Bd. 37 S. 893. 
Der neueste Kohlenfund an der Lippe. Gliickauf Bd. 37 S. 762. 
Neue Kohlenfunde in Westfalen. Z. prakt. Geol. Bd.9 S.433. 
Das Vordringen des Ruhrkohlenbergbaus nach Osten. Gnom S. 1722. - Z. prakt. Geol. Bd. 10 (1902) 
S.172. 

1902. 
BERNHARDI: Uber Volumenveranderungen von Sandschichten infolge ihrer Entwasserung. Z. Oberschles. 

berg- u. hiittenm. Ver. S.26. 
DENCKMANN: Uber Karbon und Devon des Sauerlandes. Jb. preuE. geol. Landesanst. Bd. 23 S. 554. 

Uber Goniatitenfunde im Devon und im Karbon, speziell im Karbon des Sauerlandes. Z. dtsch. 
geol. Ges. Bd. 54 Verh. S. 54. 

DREVERMANN: Uber eine Vertretung der Etroeungtstufe auf der rechten Rheinseite. Z. dtsch. geol. Ges. 
Bd. 54 S. 480. 

EVERDING: Nebengestein und Kohle des Flotzes Praesident auf Zeche von der Heydt und die durch die eigen
artige Beschaffenheit derselben bedingte Gefahr des Stein· und Kohlenfalls. Gliickauf Bd. 38 S. 1021. 

HOLZAPFEL: Bemerkungen zu den Ausfiihrungen der Lethaea iiber das Carbon bei Aachen. Z. dtsch. geol. 
Ges. Bd. 54. Mitt. S. 79. 

KRUSCH: Uber die barytische Ausfiillung der Querverwerfungen des westfalischen Carbons und ihre Bezie
hungen zur Zusammensetzung heutiger Schachtwasser. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.54 Verh. S. 189. 

LOTZ: Uber marines Tertiar im Sauerlande. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.54 Verh. S.14. 
MENTZEL: Der Bergbau auf der Diisseldorfer Ausstellung 1902. Kohlen· und Erzlagerstatten. Gliickauf 

Bd. 38 S. 500. 
MrDDELSCHULTE: Uber die Deckgebirgsschichten des Ruhrkohlengebirges und deren Wasserfiihrung. Z. Berg-, 

Hutt.· u. Sal.·Wes. Bd. 50 Abh. S. 320. Ref. mit Bemerkungen von G. MULLER in Z. prakt. Geol. Bd.ll 
(1903) S.241. 

MULLER: Dyas und Trias an der hollandischen Grenze. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.54 S. 110 u. Z. prakt. Geol. 
Bd.1O Verh. S.215. 
Uber die Lagerungsverhaltnisse der Unteren Kreide westlich der Ems, insonderheit iiber die Trans
gression des Wealden uber Lias, Wellenkalk und Buntsandstein. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.54 Mber. 
S.195. 

SIMMERSBACH: Die nordliche Erstreckung des Ruhrkohlenbeckens. Berg- u. hiittenm. Ztg. S. 157. 
Voss, KAETHER, ZIERVOGEL u. HOLZAPFEL: Beschreibung des Bergreviers Diiren. Herausgegeben mit Ge

nehmigung des Herrn Ministers fUr Handel und Gewerbe vom Kgl. Oberbergamt zu Bonn. Bonn. (Hierin 
Lagerungsverhaltnisse der Zeche RheinpreuEen und Bohrergebnisse auf der linken Seite des Nieder
rheins). 

1903. 
CREMER u. MENTZEL: Geologie des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbezirks. I. Bd. des Sammel

werkes: "Die Entwicklung des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbergbaues in der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts". Berlin: Julius Springer. 

FLECK: Studien iiber das Auftreten von Schnitten und Schlechten in dcr Kohle und im Nebengestein der 
Flotze sowie iiber die Beziehungen derselben zu den Abbau- und Ausbaumethoden. Gluckauf Bd. 39 S. 1. 

HARBORT: Die Schaumburg-Lippesche Kreidemulde. Diss. Gottingen und N. Jb. Mineral. S.179. 
HORNUNG: Neueres Tatsachenmaterial im Lichte der Harzer Regionalmetamorphose. Zbl. Mineral., Geol., 

Palaont. Nr. 11, S. 358. (Betrifft Kupferschiefer bei Wesel.) 
KAISER: Die geologisch-mineralogische Litteratur des rheinischen Schiefergebirges und der angrenzenden 

Gebiete fUr die Jahre 1887-1900. Nebst Nachtragen zu den fruhercn Verzeichnissen. I. Teil. Chrono
logisches Verzeichnis. Bonn. Beiheft zu Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. S.59. 

KOLBE: Translokation der Deckgebirge durch Kohlenabbau, die damit verbundenen Grundwasserstorungen, 
Gebaude- und Grundstucksbeschadigungen, Minderwert und Abgeltung des Schadens. Oberhausen. 

KONDGEN: Scitliche Verschiebungen infolge von Bergbau im Stadtgebiet Essen. Z. Vermessungswes. Bd.32 
S.233. 

KRAEBER: Der erste geologische Kartierungskursus fiir Markscheider (enthaltend Aufnahmen im Ruhrgebiet). 
Mitt. Markscheidewes. N. F. 5 S. 9. 

KRuscH: Die Lagerstatten von Schwelm. Gliickauf Bd.39 S. 116. 
LEMCKE: Uber die Ortsteinbildungen in der Provinz Westfalen nebst Versuchen zur kiinstlichen Herstellung 

von Ortstein. Diss. Miinster. 
MENTZEL: Gerolle fremder Gesteine in den Steinkohlenflotzen des Ruhrbezirks. Ghickauf Bd. 39 S. 505. 
MEYER: Der Teutoburger Wald (Osning) zwischen Bielefeld und Werther. Diss. Gottingen und Jb. preuE. 

geol. Landesanst. Bd. 24 S. 349. 
MULLER: Die Lagerungsverhaltnisse der Unteren Kreide westlich der Ems und die Transgression des Wealden. 

Jb. preuE. geol. Landesanst. Bd. 24 S. 184. 
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POTONI:E: Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste der palaeozoischen und mesozoischen For
mationen. Berlin. Herausg. preuB. geol. L!tndes!tnst. 

ROTHKEGEL: Uber Verschiebungen von trigonometrischen und polygonometrischen Punkten im Ruhr
kohlengebiet. Z. Vermessungswes. Bd.32 S.217. 

STILLE: Geologisch-hydrologische Verhaltnisse im Ursprungsgebiete der Paderquellen zu Paderbom. Abh. 
preuB. geol. Landesanst. N. F. 38. 

1904. 
ANDREE: Der Teutoburger Wald bei Iburg. Diss. G6ttingen. 
DENCKMANN: Gliederung des Lenneschiefers in der Gegend von Hohenlimburg. Jb. preuB. geol. Landesanst. 

Bd. 25 S. 559. 
DREVERMANN: Entstehung des Rheinischen Schiefergebirges. Naturwiss. Wschr. Jena Bd.19 S.292. 
KRUSCH: Uber die neueren Aufschlusse im 6stlichen Teile des Ruhrkohlenbeckens und uber die ersten Blatter 

der von der preuBischen geologischen Landesanstalt herausgegebenen Fl6zkartel: 25000. Gluckauf 
Bd. 40 S. 793. 
Uber die Zusammensetzung der westfalischen Spaltenwasser unter besonderer Berucksichtigung des 
Baryumgehaltes. Z. prakt. Geol. Bd. 12 S. 252. 
Zur Stratigraphie und Tektonik der Gegend von Dortmund und Witten. Jb. preuB. geol. Landesanst. 
Bd.25 S.574. 

LECLERQ: Uber die sog. Labradorporphyre der Umgegend von Brilon in Westfalen und einzelne ihrer Kon
takterscheinungen. Inaug.-Diss. Bonn. 

MENTZEL: Barium- und schwefelsaurehaltige Wasser auf Zeche de Wendel bei Hamm. Gluckauf Bd. 40 S. 1012. 
Beitrage zur Kenntnis der Dolomitvorkommen in Kohlenfl6zen. Gluckauf Bd. 40 S. 1164. 

MESTWERDT: Der Teutoburger Wald zwischen Borgholzhausen und Hilter. Diss. G6ttingen. 
MULLER: Uber die neueren Aufschlusse im westlichen Gebiete des Rheinisch-Westfalischen Steinkohlen

beckens. Gluckauf Bd. 40 S. 800. 
Das Vorkommen von Petroleum in Westfalen. Z. prakt. Geol. Bd.12 S.9. 
Das Ergebnis einiger Tiefbohrungen im Becken von Munster. Z. prakt. Geol. Bd. 12 S.7. 
Der Gasausbruch auf der Tiefbohrung Ascheberg III bei Ascheberg. Gluckauf Bd. 40 S. 1361. 

1905. 
BRANDES: Bemerkungen zu Herm TH. WEGNERS Aufsatz: Die Granulatenkreide des westlichen Munsterlandes. 

Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 57 B. Mber. S. 576. 
FRECH: Das zweifellose Vorkommen der Posidonia Becheri im Obercarbon. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 57 B. 

Mber. S. 272. 
HARBORT: Die Fauna der Schaumburg-Lippes chen Kreidemulde. Abh. preuB. geol. Landesanst. N. F. 45. 
KOENEN, VON: Uber Posidonia Becheri im produktiven Carbon und die Stellung von Anthracosia. Zbl. Mineral. 

Geol. Palaont. S. 308. 
MENTZEL: Die Entstehung des Rheinisch-Westfalischen Steinkohlengebirges. Mitt. Boch. Bez.-Ver. VDI 

Nr.17. 
SCHMIDT: Der oberste Lenneschiefer zwischen Letmathe und Iserlohn. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.57 A. Abh. 

S.498. 
SCHROEDER: Rhinoceros Mercki JAGER von Heggen im Sauerlande. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 26 S. 212. 
STILLE: Spatjurassische und tertiare Dislokationen in Westfalen. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 57 B. Mber. S. 432. 

Zur Kenntnis der Dislokationen, Schichtenabtragungen und Transgressionen im jungsten Jura und 
in der Kreide Westfalens. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 26 S. 103. 
Uher die Verteilung der Fazies in den Scaphitenschichten der sud6stlichen westfalischen Kreide
mulde nebst Bemerkungen zu ihrer Fauna. Jb. preu/3. geol. Landesanst. Bd.26 S.140. 

WEGNER: Die Granulatenkreide des westlichen Munsterlandes. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 57 A. Abh. S. 112. 
'YESTERMANN: Die Gliederung der Aachener Steinkohlenformation auf Grund ihres petrographischen und 

palaontologischen Verhaltens. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. Bd.62 S. 1. 
'YOLFF: Die Schwierigkeiten des Bergbaus in gr6Berer Tiefe unter Berucksichtigung englischer Erfahrungen. 

Bergbau H. 12. 
1906. 

ANDREE: Geologischer Fuhrer durch den Osning von Halle bis Bevergem. Munster. 
BODIGE: Huggel und Silberberg; historisch-geologischer Beitrag zur Landeskunde von Osnabruck. Paderbom. 
BOKER: Die Mineralausfiillung der Querverwerfungsspalten im Bergrevier Werden und einigen angrenzenden 

Gebieten. Gluckauf Bd. 42 S. 1065. 
BRAUNS: Uber Eisenkiesel von Warstein i. W. N. Jb. Mineral. Bbd.21 S.447. 
DENCKMANN: Uber eine Exkursion in das Devon- und Culmgebiet niirdlich von Letmathe. Jb. preuB. geol. 

Landesanst. Bd. 27 S. 20. 
KRUSCH: Uber neue Aufschlusse im Rheinisch-Westfalischen Steinkohlenbecken. Z. dtsch. geol. Ges. Bd.58 

B. Mber. S.25. 
MENTZEL: Die Bewegungsvorgange am Gelsenkirchener Sattel im Ruhrkohlengebirge. Gluckauf Bd. 42 

S.1234. 
MEYER, H.: Das fliizfiihrende Steinkohlengebirge in der Bochumer Mulde zwischen Dortmund und Kamen. 

Gluckauf Bd. 42 S. 1169. 
PILZ: Neuere Mergelabsturze im Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlengebirge. Gluckauf Bd.42 S.502. 
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RENIER: Le processus tectonique de l'anticlinal de Gelsenkirchen dans Ie bassin houiller de la Ruhr. Ann. 
soc. gllol. Belg. XXXIII. 

TRIPPE: Die Entwasserung lockerer Gebirgsschichten als Ursache von Bodensenkungen im Rheinisch-West
falischen Steinkohlenbezirk. Gliickauf Bd. 42 S. 545. 

WEGNER: Die Spiilversatzmaterialien der Umgebung von Haltern a. d. Lippe. Gliickauf Bd.42 S.455. 
Versteinerungen aus dem Miinsterlande. S.-B. Ges. z. Ford. d. Wilhelms-Univ. zu Miinster. Sitzg. 
v. 13. VII. 

WOLFF: Die Schwierigkeiten des Bergbaus in groBerer Tiefe unter Beriicksichtigung englischer Erfahrungen. 
Bergbau H. 25 u. 26. 

1907. 

BARTLING: Zur Frage der Entwasserung lockerer Gebirgsschichten als Ursache von Bodensenkungen besonders 
im Rheinisch-Westfalischen Steinkohlenbezirk. Z. prakt. Geol. Bd. 15 S. 148. 

EVERDING: Zur Geologie der deutschen Zechsteinsalze. (Mit einem Beitrag von BEYSCHLAG.) In: "Deutsch
lands Kalibergbau". Abh. preuB. geol. Landesanst. N. F. 52. 

GROUT: The composition of coals. Econ. Geol. Bd.2 S.225. 
HARBORT: Ein geologisches Querprofil durch die Kreide-, Jura- und Triasformation des Bentheim-Isterberger 

Sattels. In: KOENEN-Festschrift S.471. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. 
HASEBRINK: Die Kreidebildungen im Teutoburger Wald bei Lengerich in Westfalen. Verh. Naturhist. Ver. 

Rheinl. u. Westf. Bd.64 S.247. 
HAUSSE: Von dem Niedcrgehen des Gebirges beim Kohlenbergbau und den damit zusammenhangenden 

Boden- und Gebaudesenkungen. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. Bd.55. S.431. 
HENKE: Zur Stratigraphie des siidwestlichen Teiles der Attendorn-Elsper Doppelmulde. Diss. Gottingen. 
HILGENSTOCK: Die neueren Aufschliisse im Osten der Essener Mulde und des Gelsenkirchener Sattels bis zur 

Linie Olfen-Liinen. Gliickauf Bd.43 S.117. 
JENTZSCH: Eine neu entdeckte Hohle in Westfalen (Attendorn). Leipziger Illustr. Ztg. Nr.3348 S.353. 
KEGEL: Rntwasserung lockerer Gebirgsschichten und ihre Beziehungen zu den Bodensenkungen. Braunkohle 

S.406. 
KRUSCH U. WUNSTORF: Das Steinkohlengebiet nordostlich der Roer nach den Ergebnissen der Tiefbohrungen 

und verglichen mit dem Cardiff-Distrikt. Gliickauf Bd.43 S.425. 
LORENZ: Vber den Gebirgsbau Mitteldeutschlands. Ber. geol. Ver. Bonn Bd. 1 S.24. 
LOTZ: Beitrag zur Kenntnis vom Alter der Siegerlander Erzgange. Z. prakt. Geol. Bd. 15 S. 251/253. 
MENTZEL: EinfluB der Wasserentziehung auf die Hohenlage der Erdoberflache. Gliickauf Bd.43 S.322. 
MEYER, W.: Die Porphyre des westfalischen Diluviums. Zbl. Mineral., Geol., Palaont_ S. 143. 
NIESS: Die Bekampfung der Schwimmsandgefahr. Broschiire. 
PETERS: Das Vorkommen der Zinkerze. Gliickauf Bd.43 S.1717. 
POTONIE: Die Entstehung der Steinkohle und verwandter Bildungen, einschlieBlich des Petroleums. 4. Aufl. 

Berlin: Borntraeger. 
SCHMIDT: Die Fauna der Siegener Schichten. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 28 S. 429. 
SCHULZ-BRIESEN: Die Genossenschaft zur Regulierung der Vorflut und der Abwasserreinigung im Emscher

gebiet. Berg- u. hiittenm. Rdsch. Bd.3 S.337. 
SICHTERMANN: Diabasgange im FluBgebiet der unteren Lenne und Volme_ Jb. preuB. geol. Landesanst. 

Bd. 28 S. 360. 
STEINMANN: Vber alteren LoB im Niederrheingebiet. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 59 B. Mber. S.5. 
STILLE: Die Braunkohlenvorkommen in Westfalen und Lippe-Detmold. In: Handbuch fiir den deutschen 

Braunkohlenbergbau S. 108. Hrsg. von G. KLEIN, Teil 1. Halle: W. Knapp. 
STOPES and WATSON: On the present distribution and origin of the calcareous concretions in coal-seams, 

known as coal-balls. Philos. Transact. Roy. Soc. Lond. Ser. B. Vol. 200 S. 167/218. 
WALTER: Petrographische Untersuchungen einiger klastischer Gesteine aus dem Palaozoikum des Rheinischen 

Schiefergebirges. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 59 A. Abh. S.417. 

1908. 

AHLBURG: Die Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im iistEchen Holland. Gliickauf Bd. 44 S. 1205. 
BARSCH: Die Pseudo-Kannelkohle. Inaug .. Diss. Berlin. 
BARTLING: Vber die Obere Kreide im Siidosten des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbeckens. Ber. 

Geol. Ver. Bonn Bd.2 S. 18. 
Die Ausbildung und Verbreitung der Unteren Kreide am Westrande des Miinsterischen Beckens. 
Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 60 B. Mber. S. 36. 
Ein neues Vorkommen von Oberem Gault in einer Tiefbohrung in der Lippemulde des Niederrheinisch
Westfalischen Steinkohlenbeckens .. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 60 B. Mber. S. 188. 

DENCKMANN: Vber das Nebengestein der Ramsbecker Erzlagerstatten. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 29 
Teil 2 S. 243. 

ERDMANNSDORFFER: Quarzkristalle mit Fossilresten aus dem westfalischen Massenkalk. Z. dtsch. geol. Ges. 
Bd. 60 B. Mber. S. 32. 

FENTEN: Untersuchungen iiber Diluvium am Niederrhein. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.65 
S.163. 
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GOEBEL: Die Toneisensteinablagerungen des Miinsterlandes und die wirtschaftlichste Art der Gewinnung 
durch Bagger. Erzbergbau Bd. 4 S. 454. 

HAACK: Der Teutoburger Wald siidlich von Osnabriick. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd.29 T. I S.458 
bis 531. 

HAARMANN: Die geologischen VerhiiJtnisse des Piesberges bei Osnabriick und seiner Umgebung. Diss. Berlin. 
HEISE-HERBST: Lehrbuch der Bergbaukunde Bd. I. Berlin: Julius Springer. 
HOLZAPFEL: Beitrag zur Kenntnis der Brachiopodenfauna des rheinischen Stringocephalenkalkes. Jb. preuB. 

geol. Landesanst. Bd.29 T.2 S. Ill. 
KIPPER: Die Zechsteinformation zwischen dem Diemel- und Ittertale am Ostrande dcs Rheinisch-Westfali

schen Schiefergebirges unter besonderer Beriicksichtigung der Kupfcr-, Gips-, Eisen-, Mangan-, Zink-, 
Blei-, Colestin- und Schwerspatvorkommen. Gliickauf Bd. 44 S. 1029. 

KRUSCH: Der Siidrand des Beckens von Miinster zwischen Menden und Witten auf Grund der Ergebnisse 
der geologischen Spezialaufnahme. Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd. 29 T. II S. l. 

KUKUK: Uber Einschliisse in den FlOzen des Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlenvorkommens. Ber. 
geol. Ver. Bonn Bd.2 S.25/36. 
Der Zusammenhang des Niederrheinisch-Westfalischen Steinkohlenvorkommens mit den Steinkohlen
ablagernngen Hollands, Belgiens, Frankreichs und Englands. Bergbau Bd. 21 Nr. 3, 5, 8, 13. 
Bericht iiber die auBerordentliche Hauptversammlung des Naturhistorischen Vereins der PreuBischen 
Rheinlande und Westfalens. Gliickauf Bd.44 S.130. 
Bericht iiber die Versammlung des Niederrheinischen Geologischen Vereins. Gliickauf Bd.44 S. 715. 
Die 65. ordentliche Hauptversammlung des Naturhistorischen Vereins der PreuBischen Rheinlande 
und Westfalens. Gliickauf Bd.44 S. Il21. 
Beitrage zur Kenntnis des Schichtenaufbaues zwischen Menden und Witten. Gliickauf Bd. 44 
S. 1653/1661. 
Uber Gasausbriiche beim Tiefbohrbetrieb. Gliickauf Bd. 44 S. 1732/1734. 

MEYER: Nordische Geschiebe in Westfalen. S.-B. Naturhist. Ver. Rheinl. u. West£. D. S. 16. 
OTTERMANN: Die Ausbildung des Leitflozes Mausegatt in der Wittener Hauptmulde. Gliickauf Bd. 44 S. 84. 
RAUFF: Alterer LoB am Niederrhein. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf .. Bd. 65 S.143. 
SCHMID: Uber die in Schwimmsandlagern mogliche Wassermenge. Osterr. Z. f. Berg- u. Hiittenwes. S.581. 
SCHULZ-BRIESEN: Geologische Bilder und Ausblicke. Aus: Sammlung Berg- u. Hiittenm. Abh. Berg- u. 

hiittenm. Rdsch. H. 34. Sonderabdruck. 
SEMPER: Die marinen Schichten im Aachener Obercarbon. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. u. Westf. Bd.65 

S.221. 
TESCH: Der niederlandische Boden und die Ablagerungcn des Rheins und der Maas aus der jiingeren Tertiar
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Z. prakt. Geol. Bd.45 S. 172/176. 

RAUB: Ein neuer Weg zur Bestimmung tektonischer FlozsWrungen. Gliickauf Bd.73 S.749/753. 
- Die Grundlagen der Kohlenpetrographie. Bergbau Bd. 50 S. 350/356. 
- Die Bedeutung der Kohlenpetrographie fUr den Grubenbetrieb. Bergbau Bd.50 S.381/388. 
RICHTER: Wiihlgefiige durch kotgefiiIlte Tunnel (Planolites montanus n. sp.) aus dem Oberkarbon der Ruhr. 

Senckenbergiana Bd. 19 S. 150/159. Frankfurt a. M. 
-. R. u. E.: Die Herscheider Schiefer und ihre Beziehung zu den wiedergefundenen Dayia.Schichten. Sencken

bergiana Bd. 19 S. 289/313. Frankfurt a. M. 
RIEDEL: Uber Transgressionserscheinungen im hohen Senon Hannovers und das Aufsteigen der SalzsWcke 

von Hanigsen-Wathlingen und Wienhausen-Sandlingen. Z. dtsch. geol. Ges. Bd. 89 S. 19/44. 
SCHLEIER: Zur Frage der Senkungsvorausberechnung beim Abbau von Steinkohlenflozen in geneigter Lagerung. 

Mitt. Markscheidewes. Bd.48 S. 16/27. 
SCHULTE: Die geologischen Verhaltnisse des ostlichen Haarstranges, insbesondere des Almegebietes. Abh. 

Landesmus. Provo Westfal. Mus. f. Naturk. Miinster i. W. Jg.8 H. 1. 
STACH: Die Anwendung der Olimmersion in der Kohlenmikroskopie. Gliickauf Bd. 73 S.330/333. 
THYSSEN, v.: Die Anwendungsmoglichkeit des THYSSEN-Gravimeters in deutschen Steinkohlengebieten. 

Kohle u. Erz Bd. 34 Sp. 161/166. 
WOHLBIER: Die Wirkung von Druck und Temperatur auf die Flozbeschaffenheit. Gliickauf Bd. 73 S. 630/633. 

1938. 
KUHLWEIN: Bedeutung der angewandten Kohlenpetrographie fiir Kohlengewinnung, Kohlenaufbereitung 

und Kohlenveredlung. 2. Congr. Strat. Carbo Heerlen 1935, Compte Rendu, Tome 2. Maestricht: van Aelst. 
KUKUK: Die Florenfolge in den oberen Teilen des westfalischen Karbons. 2. Congr. Strat. Carbo Heerlen 1935, 

Compte Rendu, Tome 2. Maestricht: van Aelst. 

Erlauterungen zur geologischen Karte von PreuGen und benachbarten deutschen Landern im MaGstab 1: 26 000. 

Herausgegeben von der PreuBischen Geologischen Landesanstalt, Berlin. 

1909 KRUSCH U. MULLER: Blatt Kamen. Lief. 143. 
1909 MULLER U. KRUSCH: Blatt Dortmund. Lief. 143. 
1909 MULLER U. KRUSCH: Blatt Witten. Lief. 143. 
1909 MULLER U. KRUSCH: Blatt Horde. Lief. 143. 
1911 BARTLING: Blatt Unna. Lief. 163. 
1911 BARTLING, HENKE, KRUSCH, MULLER u. SCHMIDT: Blatt Menden. Lief. 163. 
1911 BARTLING, FUCHS, KRUSCH U. MULLER: Blatt Hagen. Lief. 163. 
1911 DENCKMANN, FUCHS, HENKE, LOTZ U. SCHMIDT: Blatt Hohenlimburg. Lief. 163. 
1911 FUCHS, HENKE, LOTZ U. SCHMIDT: Blatt Iserlohn. Lief. 163. 
1916 QUAAS: Blatt Willich .. Lief. 195. 
1923 FUCHS: Blatt Liidenscheid. Lief. 220. 
1923 FUCHS: Blatt Altena. Lief. 220. 
1923 HENKE: Blatt Endorf. Lief. 236. 
1923 SCHMIDT: Blatt Plettenberg. Lief. 236. 
1924 BARTLING: Blatt Bochum. Lief. 211. 
1924 BARTLING: Blatt Essen. Lief. 211. 
1928 HOPPNER U. KRAUSE: Blatt Krefeld. Lief. 227. 
1928 ZIMMERMANN U. KRAUSE: Blatt Mors. Lief. 227. 
1928 FUCHS: Blatt Radevormwald. Lief. 263. 
1928 FUCHS, PAECKELMANN U. BARTLING: Blatt Barmen. Lief. 263. 
1928 PAECKELMANN: Blatt Elberfeld. Lief. 263. 
1929 BARTLING, FUCHS, PAECKELMANN U. STACH: Blatt Hattingen. Lief. 274. 
1929 BARTLING, BREDDIN, PAECKELMANN, STACH u. WUNSTORF: Blatt Vel bert. Lief. 274. 
1929 WUNSTORF: Blatt Kettwig. Lief. 274. 
1929 ZIMMERMANN u. BREDDIN: Blatt Kaiserswerth. Lief. 274. 
1930 BARTLING U. BREDDIN: Blatt Miilheim (Ruhr). Lief. 295. 
1930 ZIMMERMANN: Blatt Duisburg. Lief. 295. 
1931 BARTLING U. BREDDIN: Blatt Gelsenkirchen. Lief. 307. 
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1931 BARTLING, BREDDIN U. STACH: Blatt Herne. Lief. 307. 
1932 ZIMMERMANN u. BREDDIN: Blatt Diisseldorf. Lief. 234. 
1932 ZIMMERMANN u. PAECKELMANN: Blatt Mettmann. Lief. 234. 
1932 BENTZ: Blatt Oding. Lief. 293. 
1932 BENTZ u. ISERT: Blatt Stadtlohn. Lief. 293. 
1933 BENTZ, GORZ U. UDLUFT: Blatt Borken. Lief. 315. 
1933 HOFFMANN, GORZ u. UDLUFT: Blatt Briinen. Lief. 315. 
1933 ISERT, BENTZ, GORZ u. UDLUFT: Blatt Rhede. Lief. 315. 
1933 UDLUFT u. GORZ: Blatt Raesfeld. Lief. 315. 
1933 ZOLLER, BARTLING, GORZ u. UDLUFT: Blatt Drevenack. Lief. 315. 
1936 BARTLING u. UDLUFT: Blatt Bottrop. Lief. 339. 

1929: 
1929: 
1930: 
1930: 
1930: 
1930: 
1930: 
1930: 

1930: 

1931: 
1931: 
1931: 
1932: 

Sammelwerk: Die Steinkohlenbergwerke der Vereinigte Stahlwerke A. G. 
VerfaLlt von Dr.-Ing. e. h. KNEPPER, Dr.OBERsTE-BRINK, Dr.-Ing. HAACK, Essen. 

Schachtanlage Bonifacius, Essen-Kray 1932: Schachtanlage Hansa, Dortmund-Huckarde 
Erin, Castrop-Rauxel, 1932: Pluto, Wanne-Eickel 
Holland, Wattenscheid 1932: Westende, Duisburg 
Alma, Gelsenkirchen 1933: Adolf von Hansemann, Dort-
Engelsburg, Bochum mund-Mengede 
Carolinengliick, Bochum -Hamme 1933: N ordstern, Gelsenkirchen -Horst 
Beeckerwerth, Duisburg-Beeck 1933: " Graf Moltke, Gladbeck 
Fr. Thyssen 3/7, Duisburg-Ham- 1934: Fr. Thyssen 2/5, Duisburg-

born Hamborn 
Fr. Thyssen 4/8, Duisburg-Ham- 1934: Zollverein, Essen-Katernberg 

born 1935: Lohberg, Dinslaken 
Tremonia, Dortmund 1936: Minister Stein, Dortmund -Eving 
Zollern-Germania, Dortmund 1936: Fiirst Hardenberg, Dortmund-
BruchstraLle, Langendreer Lindenhorst 
Westhausen, Dortmund-Bodel- 1937: Dannenbaum, Bochum-Laer. 

schwingh 

B. Kartenwerke. 
Flozkarte des Westfalischen Steinkohlengebirges. MaLlstab 1: 51200. 4 Sektionen, gezeich. von 

H. RAUH. 1858. 

Querprofil durch das Westfiilische Steinkohlengebirge nach den Linien Castrup-Dortmund-Syburg, 
Recklinghausen-Bochum-Sprockhovel und Horst-Essen-Werden. MaLlstab 1: 2000, gezeich. von 
R. BOER. 

Geognostische Ubersichts- und FlOtzkarte des Westfalischen Steinkohlengebirges. MaLlstab 1: 64000, 
bearbeit. bei d. Konigl. Oberbergamt zu Dortmund. Iserlohn 1867. 

FlOtzkarte des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbeckens. Herausgeg. von d. Westfal. 
Berggewerkschaftskasse zu Bochum. MaLlstab 1: 12800. 32 Blatter. Gezeich. von W. KAPP. 1868. 

Geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. Von Dr. H. VON DECHEN. In 
34 Blattern. MaLlstab 1: 80000. 1. Aun. 1855 bis 1865. 2. Aufl. 1873. 

Geologische Ubersicht der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. Von Dr. H. VON DECHEN. 
MaLlstab 1: 500000. 1. Ausgabe 1866. 2. Ausgabe 1883. 

Fl6tzkarte des westfalischen Steinkohlenbeckens. 43 GrundriLlbliitter (MaLlstab 1: 10000) nebst 
23 Profilbliittern (MaLlstab 1: 5000); herausgeg. von d. Westfal. Berggewerkschaftskasse, 1879 bis 1890. 

Geognostische Karte des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbeckens. Bearbeit. nach 
Grubenbildern und ortlichen Ermittelungen von LUDWIG ACHEPoHL, Markscheider a. D. MaLlstab 1: 52000. 
Oberhausen. 1885. 

Flotzkarte des Ruhrkohlenbeckens, auf Grund der oberbergamtlichen Karten zusammengestellt mit 
Genehmigung des Ministers der offentlichen Arbeiten von dem Koniglichen Geheimen Bergrat Dr. RUNGE 
und den Konigl. Oberbergamtsmarkscheidern JUTTNER, FINK, HAASE und HUNNEBECK. Dortmund. 
1888. MaLlstab 1: 50000. 

LEPSIUS, C.: Geologische Karte des Deutschen Reichs in 27 Blattern. Gotha: J. Perthes. MaLlstab 1: 500000. 
Sektionen Miinster, Hannover, Koln und Frankfurt. 1894. 

Geologische Ubersich tskarte und Erzlagersta ttenkarte der Bergreviere 0 ber ha usen, Werden, 
Hattingen und Witten im Oberbergamtsbezirk Dortmund. 1: 200000. Oberbergamt Dortmund 
1895. Erschienen in STOCKFLETH: Der siidlichste Teil des Oberbergamtsbezirks Dortmund. Bonn 1896. 
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Ubersich tskarte des niederrheinisch·westfalischen Steinkohlenbeckens, herausgeg. im Jahre 1900 von 
d. Westfal. Berggewerkschaftskasse zu Bochum. MaBstab 1: 50000, gezeich. von F. W. JUNGHOLT. 

Tiefenschich ten plan der 0 berflache des Steinkohlenge birges un ter den jiingeren Formationen. 
1: 100000. Entwurf von der Markscheiderei der Westfalischen Berggewerkschaftskasse. In CREMER' 
MENTZEL: Die Entwicklung des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlen-Bergbaus, Bd.1. 1903. 

Geognostische Ubersichtskarte des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbeckens. 
Entwurf von der Markscheiderei der Westfiilischen Berggewerkschaftskasse. 1: 100000. In CREMER
MENTZEL: Die Entwicklung des niederrheinisch-westfalischen Steinkohlen-Bergbaus, Bd. 1. 1903. 

Geologische Karte des Siidrandes des Beckens von Munster (zwischen Menden und Witten). MaB
stab 1 : 100000. Von P. KRuseH. Erschienen in: Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd.29 (1908), Teil2, Tafell. 

Tektonische Ubersich tskarte der niederrheinisch-westfalischen Steinkohlena blagerung. 
Entw. von P. KUKUK. MaBstab 1: 150000. Gluckauf Bd.46 (1910). Tafel 11. 

Geologische Ubersichtskarte der Kreidebildungen zwischen Paderborn und dem sudlichen 
Eggegebirge. 1: 75000. Von H. STILLE. Herausgeg. von d. PreuB. geol. Landesanst. Berlin 1904. 

Tektonische Ubersichtskarte des Eggegebirges. 1: 100000. Von HANS STILLE. 1907. Erschienen in: 
Erlauterungen zur Lieferung 147 der Geolog. Karte von PreuBen und benachbarten deutschen Landern 
1: 25000. Blatter: Willebadessen, Driburg und Peckelsheim. PreuB. geol. Landesanst. Berlin 1908. 

Tektonische Karte des Piesbergs und seiner Umgebung. 1: 75000. Von E. HA<\.RMANN. Erschienen 
in Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd.30 (1909. I), Tafel l. 

Ubersichtskarte der Tektonik und der nachgewiesenen Verbreitung der Steinkohlenforma
tion im Rhein-Maas-Gebiet. 1: 200000. Von W. C. KLEIN, WATERSCHOOT VAN DER GRACHT und 
W. WUNSTORF. Erschienen in W. WUNSTORF und G. FLIEGEL: Die Geologie des Niederrhein;schen Tief
landes. Abh. preuB. geol. Landesanst. N. F. 67 (1910) AnI. I. 

Tektonische Ubersichtskarte der niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenablage
rung. Von P.KUKUK. MaBstab 1: 200000. Internat. Kongr. fUr Bergbau usw. Dusseldorf 1910. Sonder
druck der Abteilung fUr praktische Geologie. 

Geologische Ubersich tskarte des sudlichen Teu to burger Waldes. 1: 100000. Von H. STILLE und 
A. MESTWERDT. Herausgeg. von d. preuB. geol. Landesanst. Berlin 1919. 

Ubersichtskarte der Saxonischen Ge birgs bild ung zwischen Vogels berg-Rhon und der nord
deutschen Tiefebene. 1 :250000. Von H. STILLE. Herausgeg. von d. preuB. geol. Landesanst. 
Berlin 1922. 

Deu tschlands Kohlen-, Kali- und Eisenerzlagersta tten. Ubersich tskarte ihrer geographischen 
Verb rei tung. 1: 1000000. Von P. KUKUK, 5. Aufl. Braunschweig: G. Westermann 1923. 

Kleine geologische Karte von Europa. 1: 10000000. Bearb. von F. BEYSCHLAG und W. SCHRIEL. 
Mit Deckblatt der tektonischen Verhaltnisse von H. STILLE. Herausgeg. von d. preuB. geol. Landesanst. 
Berlin 1925. 

Geologische Ubersichtskarte des ostlichen Teiles des westfalischen Industriebezirkes. Nach 
Spezialaufnahmen der preuB. geol. Landesanst. zusammengestellt von FRANKE. 1925. Beilage zu dem 
"Geolog. Heimat- und Wanderbuch fUr den iistlichen Industriebezirk". MaBstab 1: 100000. 

Geologisch-tektonische Ubersichtskarte des Rheinischen Schiefergebirges. 1: 200000. Von 
W. PAECKELMANN. Herausgeg. von d. preuB. geol. Landesanst. Berlin 1926. 

Geologische Ubersich tskarte des niirdlichen Sauerlandes und des Bergischen Landes. 1: 100000. 
Von A. FUCHS. Herausgeg. von d. preuB. geol. Landesanst. Berlin 1928. 

Kleine geologische Karte von Deutschland. 1: 2000000. Bearb. von W. SCHRIEL. Herausgeg. von 
d. preuB. geol. Landesanst. Berlin 1930. 

Geologische Ubersichtskarte und Hiihenschichtenkarte des iistlichen Sauerlandes. 1: 200000. 
Von W. PAECKELMANN. Erschienen in Jb. preuB. geol. Landesanst. Bd.52 (1931), Tafel 24. 

Geologisch-agronomische Karten der U mge bung en der land wirtschaftlichen Lehranstalten. 
1: 25000. Herausgeg. von d. preuB. geol. Landesanst. Berlin. Blatt Soest. 

Isanomalenkarte cler magnetischen Vertikalintensita t von Meck lenburg und ihre Bedeutung fur 
die geologische Erforschung des Landes mit besonderer Berucksichtigung der Frage, ob und wo neue 
Bodenschatze erschlossen werden konnen. Von FR. SCHUH. Hcrausgeg. von d. Mecklenburg. geol. Landes
anst. Rostock 1934. 
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Flaz· und Ubersich tskarte des rheinisch·westfalischen S teinkohlen bezirkes. 
MaBsta b 1: 10 000. 

Herausgegeben von der Westfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum. 3. Auf I. 1911-1936. 

Blatter: 
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Karte der nutzbaren Lagerstatten 
Deu tschlands. 

MaBstab 1: 200000. 

I I 

Tiefbohrkarte des niederrheinisch. 
westfalischen Steinkohlen beckens. 

MaBstab: 1: 100000. 
Herausgegeben von der PreuBischen Geologischen 

Landesanstalt, Berlin. 
Herausgegeben von der PreuBischen Geolo<Yischen 

Landesanstalt, Berlin. '" 

Blatter: Bearbeitet von BARTLING und BEYENBURG. 

Lief. II 
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Blatter: 1927 - , 
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Geologische Ubersich tskarte von Deutschland. 
MaBstab 1: 200000. 

Herausgegeben von der PreuBischen Geologischen Landesanstalt, Berlin. 

1m Erscheinen: 
Blatter: Wesel; Miinster i. W. 

~ 

Warendorf 

Soest 
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Abb.74'!. Geologische Karte von PreuBen und benachbarten deutschen Landern. 
MaBstab: 1: 25000. 

Herausgegeben von der PreuBischen Geologischen Landesanstalt, Berlin. 
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XXIII. Abschnitt. 

Orts-, Namen- und Sachverzeichnis. 

A. Ortsverzeichnis. 
Adorf 519. 
Ahlen 4, 567. 
Allendorf 546. 
Aistatte 408, 528, 569. 
Altena 30. 
Altenbeken 71, 576. 
Ampen 434, 435, 579. 
Amts-Venn 516. 
Angertal 39. 
Annen 96. 
Anrochte 434, 580. 
Antfeld 580. 
Ardeygebirge 3. 
Arnsberg 7, 555. 
Ascheberg 553. 
Attendorn 34. 
Augustdorf 70. 
Aurich 7. 

Bork 448, 449, 582. 
Borkenberge 3, 445, 446, 

530, 583. 
Borlinghausen 71. 
Borntosten 553. 
Borth 7, 397, 557-562. 
Bottrop 4, 448, 582. 
Bourtanger Moor 516, 531. 
Brambauer 4. 
Brilon 459, 460, 519, 545, 

546, 557, 583. 
Broich 426. 
Bruchhauser Steine 46, 

583. 
Biickeberge 404, 513, 579. 
Buldern 569, 571. 
Biinde 467, 478, 581. 
Biiren 576. 
Buurse 403. 

Baldeney-See 589. 
Balve 34, 519, 520. 
Barler Berge 457. Campine 204, 221. 
Barmen 23, 573. Capelle 451. 
Barsinghausen 513, 514. Castroper Hohen 482. 
Baumberge 3, 451,452,580. Castrop-Rauxel 4. 
Bausenhagen 421, 423. Coesfeld 402, 451. 
Beckum 76, 452, 453. Colonia Trajana 531. 
Beckum (Balve) 35, 574.· Corbach 556, 575. 
Beckumer Berge 3, 576. Corle 569, 572. 
Beierrohde 535. 
Belecke 575, 588. I Darfeld 571. 
Benthausen 538, 540. Datteln 4, 497. 
Bentheim 404, 528, 569, Davert 373, 567, 568, 572. 

570, 571. i Deister 404, 513, 514, 579. 
Bentheimer Riicken 457.! Detmold 70, 71. 
Bergisches Land 3, 32, 38, 'Deuten 570. 

576. Dingden 476. 
Bevergern 577. Dinslaken 4, 466. 
Bielefeld 71, 457. Doberg 467, 478. 
Billmerich 421, 423, 426, Dobrilugk 72. 

430, 492, 529. Dolberg 567. 
Binolen 34. Dorenschlucht 457. 
Bislich 403, 503, 527. Dorentrup 515, 583. 
Blankenstein 7. Dornap 573, 574. 
Bleiberg 539. Dorsten 4. 
Bleiwasche 546. Dortmund 4, 23. 
Bochum 4, 23, 370, 417, Dreislar 546. 

577. Drensteinfurt 553, 570. 
Bohle 60. Drewer 588. 
Bohmte 404, 513. Driburg 586. 
Borgentreich 479. Druchter Kalkofen 49. 

Duisburg 4, 23, 469, 470, 
471. 

Diilmen 443, 447, 582. 
Diisseldorf 7. 

Ebbegebirge 3, 520. 
Eder 556. 
Eggegebirge 3, 457, 526. 
Eggerscheidt 51, 54. 
Eibergen 569. 
Eilsen 589. 
Eisenberg 556. 
Elberfeld 23, 27, 32, 39. 
Ems 4. 
Emscher 4, 486. 
Endorf 545. 
Ennepe 4. 
Ennigerloh 452, 576. 
Essen 4, 23, 287, 289. 
Externsteine 579. 

Felsenmeer 520. 
Flaesheim 447. 
Frankenberg 552. 
Fredeburg 580. 
Freudenberg 391, 582. 
Fromern 421, 422, 423, 

426, 430. 
Frondenberg 7. 

Gahlen 590, 606. 
Geest 403. 
Gehn 580. 
Gelsenkirchen 4, 23. 
Geseke 576. 
Getelo-Moor 516. 
Giershagcn 46. 
Giershausen 553. 
Gildehaus 404,579. 
Gildehauser Riicken 457. 
Gladbeck 4, 399, 445. 
Goch 503. 
Groenlo 569. 
Gronau 528, 581. 
GroBburlo 404. 
GroBes Moor 516. 
Gruiten 574. 

Haard 3, 445-447, 530, 
583. 

Haarmiihle 403. 
Haarstrang 3, 590. 

Hagen 23, 58, 576. 
Halle i. W. 529, 576. 
Haltern 4, 443, 446, 582, 

590. 
Hamborn 472. 
Hamm 4, 585. 
Hangenau 572. 
Harkort-See 589. 
Haspe 59. 
Hattingen 7, 23. 
Haustenbeck 70. 
Haverstedt 525. 
Havixbeck 580. 
Hefel 539. 
Heiligenhaus 33, 54, 541. 
HeiBen 417. 
Helchteren 379. 
Helenaveen 379. 
Hellweg 584, 603. 
Helmscheid 553. 
Hengstey-See 4, 589. 
Herdecke 7, 97, 577. 
Herne 4, 23, 496, 500, 551. 
Herscheid 28. 
Herten 4. 
Hervel 583. 
Heseper Moor 516. 
Hiltrup 569, 573. 
Hohe Mark 3, 445, 446, 

530,583. 
Hohenlimburg 23, 35, 574. 
Hoisterhausen 590. 
Homberg 7. 
Honne 4. 
Honnetal 34. 
Horde 23, 376, 418, 431, 

432, 529. 
Horn 479. 
Hosel 62, 473. 
Hovel 55. 
Hiiggel 356, 523, 524, 552, 

583. 
Hiils 548. 
Hiissenberg 479. 

Ibbenbiiren 349, 578. 
Iburg 402. 
Ickern 4. 
Iserlohn 23, 34, 52, 534. 
Isterberger Riicken 457. 
Itter 552. 



Jakobsberg 578. 

Kaisberg 57. 
Kaiserberg 471. 
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Senne 590. Wehrendorf 513. 
Seppenrade 413. WeiBes Venn 516. 
Siedlinghausen 46. Wellar (Alstatte) 457. 
Siegburg 27. Werden 7, 161. 
Siegen 555, 556. Werdohl 588. 
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Sythen 582. Witten 7, 23, 287, 552. 
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Asphalt 570. 
Asphaltit 571. 
Asturische Phase 15. 
Athan 565. 
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Barrier- Quellen 603. 
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Toneisenstein -Konglomera t 

412, 416, 418. 
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414, 415. 
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Chemische Eigenschaften der Ruhr
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Obere Kreide 409. 
Quartar 480. 
Tertiar 466. 
Trias 395. 
Zechstein 378. 

Deistersandstein 579. 
Deltabildung 385. 
Dendriten 106. 
Devon 11, 13, 25, 517, 532. 
Devon: 

Dolomit 34. 
Faltungskerne 41. 
Fossilien 27. 
Gliederung 28, 29. 
Hornstein 35. 
Tektonik 41. 
Vulkanismus 45, 46. 

Diabas 46, 583. 
Diaklase 600. 
Diluvium 12, 480. 
Diluvium: 

Fauna 495. 
Mollusken 496. 
Wasserfiihrung 609. 

Dinant 46, 47, 48, 78. 
Dingdener Glimmerton 476. 
Dinslakener Perm-Trias-Graben 

401. 
Disharmonische Faltung 291, 322. 
Dogger 403. 
Dolinen 34, 51, 546. 
Dolomit 573, 574, 624. 
Dolomitknollen 225. 
Doppelkessel 205. 
Dornaper Kalk 40. 
Dorper Kalk 28, 33, 39. 
Dorstener Kreidemulde 606, 607. 
- Sattel 508. 
Dortmunder Staffel 313. 
Driftbildungen 98. 
Druckfestigkeit 100, 115. 
Drucklagen 233. 
Druckschieferung 519. 
Drusen 388. 
Diingekalk 576. 
Durit 207, 259, 273, 276. 
Dutenmergelahnliche Bildungen 

196. 

Ebbesattel 2R, 41, 42, 520. 
Eggegebirge 17. 
Einlagerungen 247. 
Einsatz der Fliizfiihrung 203. 
Eisenerzlagerstatten 517, 519, 521, 

523, 525, 527, 528, 530. 
Eisenkies 533. 
Eisenocker 530. 
Eisensandsteine 447. 448. 

Eisenschwarten 530. 
Eisensteine des Karbons: 

Kohleneisenstein Ill. 
Spateisenstein Ill. 
Toneisenstein Ill. 

Eisensteinfliize: 
Fliiz Dickebank 177, 522. 
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Fliiz D (Gaskohle) 523. 
Eiserner Heinrich (Fliiz Kref-

tens cheer 2) 167. 
Hattinger Spateisensteinfliiz 

165. 
Herzkamper Eisensteinfliiz 163. 
Kenneleisensteinfliiz 211. 
Kirchhiirder Eisensteinfliiz 163, 

523. 
Kiinigsborner Fliiz 163. 
Neu-Hiddinghauser Eisenstein-

fliiz 164. 
Eisenzeit 498. 
Elberfelder Kalk 32. 
Elonichthys 138. 
Elster-Eiszeit 19. 
Emscher 412, 437. 
Emscher: 

Fauna 439, 440. 
Machtigkeitsverhaltnisse 437. 
Palaogeographie 463. 

Emscher-Mulde 508. 
Endmoranen 491, 492. 
Ennepetalstorung 33, 53, 55, 58, 

64, 318. 
Eozan 469. 
Epigenetische FliizunregelmaBig-

keiten 253. 
Erdbeben 504. 
Erdfalle 586, 587. 
Erdgas 565. 
Erdiil 567. 
Erdiilgase 565. 
Erdwachs 570. 
Erftgraben 515. 
Erosionsrinnen 99, 253, 349. 
Erratische Bliicke 19, 489. 
Eruptivgesteine 583. 
Eskesberger Kalk 28, 33, 39. 
Essener Griinsand 412, 417, 598, 

599. 
EBkohlenschichten 76, 80, 165, 166, 

214, 216, 505. 
Etroeungt 40, 47, 48, 49. 
Euproops 131. 
Eurypterus 131. 
Ewald-Fortsetzung 568. 

Faltenbild des Ruhrkarbons 296, 
302. 

Faltenverspringen 325. 
Faltungen in der Kohle 252. 
Faltungsdruck 221. 
Faltungsstarke 324. 
Faltungstiefenstufen 288, 300, 635. 
Famenne-Stufe 40. 
Farbe 95. 
Farberde 583. 
Farne 27. 
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Farnsamen 123. 
Faserkohle 207, 271, 258. 
Fastebene 373. 
Faulschlammkohle 270. 
Faunaschiefer 108. 
Fazies des Oberkarbons 81i, 87, 89. 
Felsenmeer 31, 34. 
Festigkeit der Kohle 239. 
Fettkalk 576. 
Fettkohlenschichten 76, 80, 170, 

171, 214, 216, 506. 
Feuerfester Ton 233, 581. 
Findlinge 489. 
Fischfauna des Karbons 13ii. 
Flacheninhalt des Ruhrkarbons 76. 
Flammenmergel 405. 
Flammkohlenschichten 76,80, 187, 

188, 213, 216. 
FlieB 609. 
FlieBentwasserung 609. 
Flinz 28, 36, 37, 40. 
Florensprung 59, 60. 
Fliizbildungsvorgange 270, 287. 
Fliize: 

Fliize A bis L 184. 
Agir 78, 187. 
Albert 4, 3, 2 und I = 178. 
Angelika 176. 
Anna 179. 
Baldur 188. 
Besserdich 160. 
Bismarck 79, 186. 
Blucher lund 2 = 178. 
Chriemhilt 2 und 1 = 189. 
Dickebank 175. 
Donar 189. 
Dreckbank 163. 
Diinnebank 178. 
Erda 189, 581. 
Ernestine 178. 
Finefrau 168. 
Finefrau-Nebenbank 154, 169. 
Freya 1 und 2 = 189. 
Geitlinggruppe 167. 
Girondellefliize 169. 
Gretchen 179. 
Gudrun 189. 
Gustav 179. 
Hagen 581. 
Hagen 1 und 2 = 189. 
Hauptfloz 164. 
Helene 176. 
Hermann 1 und 2 = 180. 
Hinnebecke 160. 
Hugo 178, 179. 
Ida 178. 
Iduna 191. 
Johann 1 = 177. 
Karl 178. 
Karoline 176. 
Katharina 78, 154, 180. 
Kobold 191. 
Kreftenscheergruppe 167. 
Floze L, M, N, 0, P, Q, R, S, T 

186. 
Laura 182. 
Loki 191. 
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Floze: 
Luise 176. 
Mathilde-Fliizgruppe 179. 
Matthiasfloze 179. 
Mausegatt 167. 
Neufliiz 162. 
PlaBhofsbank 170. 
Prasident 176. 
Robert 178. 
Rottgersbank 177. 
Sarnsbank 165. 
Sarnsbanksgen 165. 
Schieferbankflozgruppe 165. 
Floze Schottelchen 174. 
Sengsbank 160. 
Sonnenschein 174. 
Floze U, V, W, X und Y 186. 
Victoria 182. 
Wasserbank 57, 163. 
Wasserfall 174. 
Wellington 178. 
Wilhelm 177. 
Zollverein 9-1 = 183. 

Fliize der linken Rheinseite iiOIi, 
506, 507. 

Flozidentifizierung 19ii. 
Flozkarte 24, 692. 
Flozkartei 215. 
Flozleeres : 

Flora 59. 
Gliederung 60. 
Grauwackenzone 61, 62. 
Quarzitzone 61, 62. 
Stratigraphie 59. 
Tektonik 63. 
Verbreitung 56. 
Ziegelschieferzone 61, 62. 

Flozmachtigkeit 192. 
Floz-Sandsteinfazies 192. 
Flozstorungen durch Abbaudruck 

244. 
FliizunregelmaJ3igkeiten atektoni-

scher Natur 244. 
Fliizverhalten 192. 
Fliizvertaubungen 245. 
Flugsand 492, 493. 
Flusse 4. 
FluBterrassen 481, 488. 
Formationstafel 9. 
Formsande 445, 446, 448, 582. 
Frasne-Stufe 40. 
Fredeburg-Waldecker Hauptmulde 

43. 
Funklochschichten 31. 
Fusit 207, 258, 271. 

Galenit 624. 
Galeritenschichten 453, 463. 
Galmei 534, 535, 545. 
Gasflammkohlenschichten 76, 80, 

184, 506. 
Gasgehalt der Floze 197, 219, 223. 
Gaskohlenschichten 76, 80, 180, 

214, 216, 181, 506. 
Gattendorfia-Stufe 48, 50, 52. 
Gault 404, 40ii, 503. 

Gedinne-Schichten 28. 
Gedinnestufe 41. 
Gefaltete Kohle 242, 243. 
Geflossene Kristalle 625. 
GefUgebestandteile (macerals) 207, 

267, 268, 271, 275, 276. 
Geismarer Kupferletten 552. 
Geoden 113. 
Geographische Verhaltnisse 3. 
Geologische Landesanstalt 78. 
- Museen 24. 
Geothermische Tiefenstufe 11 7 . 
Germanische Insel 458, 464. 
Gerolle in der Kohle 2:!1. 
Geschiebemergel 19, 489, 581. 
Geschiebesande 490. 
Gesteinsvorkommen 573-58:!. 
Glanzkohle 207, 258, 272. 
Glassande 582, 583. 
Glasurerz 624. 
Glaukonit 412, 422. 
Gletscherschrammen 577, 578. 
Gliederung der flozfUhrenden 

Schichten 76, 78, 80. 
Ginkgophyllum delvali 175. 
Gips 552, Mi3. 
Goldvorkommen 556. 
Goniatites-Stufe 48, 52. 
Gonioclymenia-Stufe 38. 
Graeser Mulde 407. 
Grafenberger Sande 473. 
Grafenwalder Perm -Trias-Horst 

401. 
Granulatenkreide 443. 
Graptolith 102. 
Grauer Merge] 437. 
Grauwacke 100, 1i76. 
Grenzflachen 420. 
Grenzsandstein 161. 
Grubenwasser: 

Chemismus 617. 
Mineralabsatze 615-61S. 
Verwendung 619. 

Grunbleierz 53S. 
Grundmorane 490. 
Grundwasserabsenkung 610. 
Grundwasserhorizonte: 

Alluvium 591. 
Diluvium 591. 
Emscber 591. 
Karbon 591. 
Senon 591. 
Turon 591. 

Grundwasserstockwerke 594, 612. 
Grundwasservorkommen 589, 591. 
Grunsandstein 579, 580. 
Grunwerksandstein 579. 
Guilelmites 107. 
Gummersbacher Mulde 42. 

Haarkies 628. 
Haarmuhlen-Sattel 408. 
Haarsalz 617, 618, 629. 
Hagener Schichten 62. 
Halitherium schinzi 471. 
Hallurgometamorphose 384. 



Halterner Knauer 446. 
- Sande 443, 446, 583. 
Hangenbergkalk 41, 52. 
Hangenberg-Schiefer 28, 38, 41. 
Hangendschiefer 108, 
Harte des Wassers 613. 
Hartlinge 371. 
Hartsalz 559, 560, 561. 
Harzeinlagerungen 269. 
Hasper Sattel 43. 
Hauptbraunkohlenfliiz 515. 
Hauptgriinsteinzug 46. 
Hauptsalz 559-561. 
Hauptterrasse: 

Rhein 485. 
Ruhr 482. 

Hauterive 404. 
Heerlener Konferenz 76. 
Heinrichshiihle 34. 
Helium 565, 566, 567. 
Hemberg-Schichten 28, 36, 37, 38, 

39. 
Herdorfer Schichten 30, 517. 
Herscheider Schichten 28, 29. 
- Schiefer 28. 
Herzkamper Mulde 45, 303. 
Herzynische Fazies 14. 
Heteroceras polyplocum 442, 451. 
Hobracker Schichten 28, 30. 
Hochmoor 516, 517. 
Hohenhiifer Schichten 28, 30. 
Hiihenterrassen: 

Rhein 486. 
Ruhr 482. 

Hiihlen 34. 
Hiihlenbar 20, 496, 499. 
Hiihlenhyane 20, 496. 
Hiihlenliiwe 20, 496. 
Hohlformdruckfaltung 323. 
Honseler Schichten 28, 31. 
Hornstein 575. 
Horst von Erkelenz 72. 
- von Geldern-Krefeld 508. 
'- von Schwerte-Dellwig 58. 
Hiiggelgebiet 356. 
Hundisburger Kultur 496. 
Hydrogeologie: 

Deckgebirge 593. 

Ibbenbiirener Karbon: 
Alstedder Schichten 352. 
Bergbauliche Verhaltnisse 355. 
Fliizfiihrung 352. 
Gasgehalt der Fliize 353. 
Ibbenbiirener Bergplatte 74, 

349. 
Ibbenbiirener Schichten 352. 
Pflanzenfiihrung 350. 
Schichtenausbildung 349. 
Tektonik 354. 

Iberger Kalk 28, 33, 39. 
Inkohlung 218, 221, 223. 
Inkohlung: 

GesetzmaBigkeitcn der Fliiz
inkohlung 219. 

Inkohlungssprung 217. 
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Inkohlung: ·1 Karbonoberflache: 
Mikroskopische Erkennung 279, , Allgemein-morphologisches Bild 

281. 370. 
Inoceramus cordiformis 441. 
- cuvieri 437. 
- involutus 438, 441. 
- labiatus 429. 
- lamarcki 431, 433. 
- lobatus 448. 
- patootensis 448, 450. 
- pinniformis 440, 449, 450. 
- schloenbachi 436, 437. 
- undulato-plicatus 439, 441. 
Insektenreste 132. 
Inselterrasse 485. 
Involutusschichten 412. 
Issumer Staffel 510. 

Jura 12, 17, 403, 525. 
Jurakohle 513. 

Kainit 561. 
Kaledonische Faltung 13. 
Kaledonisches Gebirge 14. 
Kalisalzlagerstatten 557. 
Kalkknotenschiefer 28, 38, 39. 
Kalkschnitte 97. 
Kalkspat 574, 620. 
Kalkspat: 

Typ Freiberg 621. 
Typ Oberberge 621. 
Typ Riidersdorf 622. 
Typ Wiilfrath 621. 

Kalkstein 573-575. 
Kambrium 13. 
Kammkies 627. 
Kanale 4. 
Kaolinsubstanz 624. 
Karbon 11, 64, 90, 160, 191, 255. 

284, 296, 315, 347, 521. 
Karbon: 

Erzfiihrung 546. 
Karbon von Detmold 70, 71. 

Kar bongra ben: 
Dortmunder Graben 313. 
Graben von Kiinigsborn 58, 64, 

313. 
Graben von Kiinigsgrube 314. 
Graben von Mont Cenis 313. 
Graben von PreuBen 68, 313. 
Horst-Emscher-Graben 314. 
Marler Graben 313. 

Karbonhorste: 
Castroper Horst 313. 
Dorstener Horst 314. 
Herner Horst 314. 
Kamener Horst 313. 
Waltroper Horst 313. 

Karbonmulden 66. 
Karbonmulden: 

Bochumer Mulde 67, 304. 
Emscher-Mulde 309. 
Essener Mulde 308. 
Herzkamper Mulde 67, 162. 
Lippe-Mulde 311. 
Wittener Mulde 66, 69, 162, 303. 

Ausbildung der Oberflache 367. 
Bearbeiter 364, 365. 
Flacheninhalt 75. 
GroBregionale UnregelmaBig-

keiten 373. 
Tiefenschichtenplan 366, 368. 
Transgressionsflache 368, 372. 

Karbonsattel 66. 
Karbonsattel: 

Dorstener Sattel 311. 
Gelsenkirchener Sattel 308. 
Stockumer Sattel 303. 
Vestischer Sattel 310. 
Wattenscheider Sattel 307. 
Zweckel-Auguste-Victoria-

Sattel 310, 508, 549. 
Karrenbildung 34, 35. 
Katharina-Horizont 506. 
Keilgraben 374. 
Keilhorst 374. 
Kenneleisenstein Ill. 
Kennclkohle 208, 507. 
Keratophyr 46. 
Kervenheimer Sprung 510. 
Kessel 204, 205. 
Keuper 17, 395, 402, 403. 
Kies 582. 
Kieseloolithschichten 467, 468. 
Kieserit 559, 560. 
Kieslager 582. 
Kimmerische Phase 17, 369, 374, 

401, 402, 455. 
Kippung der Karbonscholle 341. 
Kirchhellener Perm-Trias-Graben 

401. 
Kleintektonik (Kliifte und Schlech

ten) 344. 
Kleintektonische Bewegungsbilder 

243. 
Klima 3. 
Klippen 370, 416, 417. 
Kluftwasserhorizonte 594,597,598, 

605. 
Kluterthiihle 34. 
Knallstreifen 236. 
Knickfalten 63, 64. 
Knochenkiese 487, 495, 496. 
Kobaltnickelkies 629. 
Kobaltvorkommen 555. 
Koblenzschichten 28, 30. 
Kohlefiihrung des Karbons 65. 
Kohlefiihrung des Karbons: 

EBkohlenschichten 202. 
Fettkohlenschichtcn 202. 
Flammkohlenschichten 201. 
Gasflammkohlenschichten 201. 
Gaskohlenschichten 201. 
Magerkohlenschichten 202. 

Kohleneisenstein 295,507,521,522. 
Kohlengeriill 103. 
Kohlenkalk 46, 47, 49, 51. 
Kohlenpetrographie 266. 
Kohlensandstein 576. 
Kohlentasche im Liegenden 253. 
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Kohlenveredlung 633, 634. 
Kohlenvorrat: 

Tabelle 632. 
Kohlenvorrate 631. 
Kohlenwasserstoffe 564, 572. 
Kokardenerz 549, 550. 
Konglomerat 100. 
Konglomerate des Karbons: 

Kaisberg-Konglomerat 161. 
Konglomerat unter Fl6z Agir 

187. 
Konglomerat uber F16z Baldur 

188. 
Konglomerat uber Fl6z Bis

marck 186. 
Konglomerat unter Fl6z Fine

frau 168. 
Konglomerat uber F16z Mat

thias 179. 
Konglomerat unter und uber 

F16z Mausegatt 167. 
Konglomerat uber Fl6z 

PlaBhofsbank 174. 
K6nigsborner Konglomerat 161. 
Prasidenter Konglomerat 176. 
Quarzkonglomerat unter 

Sarnsbanksgen 165. 
Sengsbankkonglomerat 161. 
Wasserbank-Neufl6z-Konglo

merat 162, 163. 
K6nigshardter Perm-Trias-Graben 

401. 
Konkretionen 206, 228. 
Koprolithen 422. 
Korallenriffe 31, 32. 
K6rneranschliff 278. 
Kramenzelkalk 27, 37, 38. 
Krefelder Satte1horst 72. 
Kreide 528, 553. 
Kreide: 

Wasserfuhrung 597. 
Kreidebecken von Munster 3, 11. 
Kreidegrenze 413-415. 
Kreidemergel 410. 
Kreidemulden: 

Bottroper Kreidemulde 451, 
454, 455. 

Dorstener Kreidemulde 451, 
454, 455. 

Raesfeld-Erler Mulde 454. 
Wulfener Kreidemulde 451, 454. 

Kreideprofile 421. 
Kreidesattel: 

Freudenberger Kreidesattel454. 
Gladbecker - Kreidesattel 454. 
Kirchhellener Kreidesattel 454, 

455. 
Marler Kreidesattel 454, 455. 
Raesfelder Kreidesattel 454. 

Kreidetransgression 410. 
Krusterreste des Karbons 128. 
Kuckelhauser Mulde 43. 
Kulm 46, 47, ii1. 
Kulm: 

Alaunschiefer 52, 53. 
Kieselkalke 52, 53. 
Kieselschiefer 52, 53. 
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Kulm: 
Plattenkalke 52, 53. 

Kupfererz 546, 552. 
Kupferglanz 547. 
Kupferkies 627. 
Kupferlasur 547. 
Kupferletten 546, 547. 
Kupferschiefer 386. 
Kutikulen 200, 209. 

Labiatus-Schichten 412, 428. 
Lagerstatten del' Erzc und Nicht-

erze 532, 534, 536, 543, 545, 546, 
548,550,552,553,555,556,557. 

Lamarcki-Schichten 412, 428, 432. 
Landwirbeltiere des Karbons 140. 
Laramische Phase 17, 369, 374, 

402, 455. 
La Tene-Zeit 519. 
Lateralsekretion 519. 
Leaia 130. 
Leda deshayesiana 470. 
Leitfl6ze 66. 
Leitmarer Lettenfloz 552. 
Lenneporphyr 46. 
Lenneschiefer 27, 28, 30, 31. 
Lex Gamp 409. 
Lias 403, 503. 
Liegendschiefer 107. 
Limburger Becken 221. 
Lingula-Horizont 507. 
Linke Rheinseite ii01. 
Linksrheinisches Karbon 501. 
Linnejt 629. 
Linopteris munsteri 146, 147. 
Lintforter Graben 510. 
- Perm-Trias-Graben 502. 
- Sattel 508. 
Lippe-Mulde 508. 
Lithopone 534, 546. 
Lohberger Horst 401. 
Lonchopteris rugosa 146, 147, 179. 
L6sen 233, 235. 
L6B 20, 492, 494, 609. 
L6I3lehm 581. 
Ludenscheider Mulde 43. 
Luntener Sattel 408. 
Lydite 48, 49, 52, 53. 

Maastricht 443. 
Maeneceras-Stufe 28, 30. 
Magerkohlenschichten 76, 80, 159, 

160, 214, 216, 505. 
Makroskopisches FI6zprofil 197. 
Makrosporen 200. 
Malachit 547. 
Mammut 20, 495, 496. 
Manganerz 517. 
Manganspat 624. 
Marine Fossilien 117, 123. 
Marine Fossilien: 

Agastrioceras 120. 
Agastrioceras carinatum 120, 

164. 
Anthracoceras aegiranum 80, 

122. 
Anthracoceras vanderbeckei 80, 

122. 

Marine FDssilien: 
Gastrioceras amaliae 80, 122. 
Gastrioceras kahrsi 80, 121. 
Gastrioceras rurae 119. 
Gastrioceras subcrenatum 80, 

120. 
Pterinopecten papyraceus 117, 

123. 
Pterinopecten primigenius 121, 

123. 
Reticuloceras superbilingue 80, 

119. 
Marine Schichten 198, 506. 
Marine Schichten: 

uber Fl6z Agir 122, 188. 
Lingulaschicht zwischen FI6z L 

und M 183, 185. 
uber F16z Finefrau-Nebenbank 

169. 
uber Fl6z Hauptfl6z 164. 
uber Fl6z Katharina 180, 182. 

198. 
uber F16z PlaBhofsbank 170. 
uber F16z Sarnsbank 165. 
uber F16z Schieferbank 165. 
uber F16z Wasserfall 172, 175. 

Marine Schiefer 108. 
Mariopteris acuta 145, 146, 147. 
- sauveuri 145, 147. 
Markasit 106, 627. 
Marmor 573, 575. 
Marsupites ornatus 444. . 
Massenkalk 28, 31, 32, 535, 573. 
Matagne-Schichten 28, 36, 37, 39. 
Mattkohle 207, 208, 270, 273. 
Mauersande 582. 
Mechanismus del' Bewegungsvor

gange 31ii. 
- der variszischen Druckbean-

spruchung. 318. 
Megalichthys hibberti 137. 
Mehlsandschichten 473. 
Mendener Konglomerat 378, 379. 

38ii, 393. 
Mendipit 557. 
Mergel 581. 
Mergelabsturze 373-378. 
Mesozoikum 16. 
Methan 565. 
Mikrobild 197. 
Mikrofossilien del' Kohle 200. 
Mikrosporen 200. 
Millerit 628. 
Millstone Grit 56. 
Mineralabsatze 615-617. 
Mineralausscheidungen 223-225. 
Minerallagerstatten ii 11 f. 
Minette 527. 
Minimus-Ton 405. 
Miozan 476. 
Mitteldevon 28, 30. 
Mitteloligozan 468, 469. 
Mittelterrasse 589. 
Mittelterrasse: 

Emscher 487. 
Rhein 485. 
Ruhr 482, 484. 



Mohrsche Flachen 234, 346. 
Morione 35. 
Morphologische Karte 2. 
Mortelsande 582. 
Moschusochse 20, 496, 498. 
Mousterien 496, 500. 
Miihlenberg-Schichten 28, 31. 
Mukronatenkreide 443, 451. 
Mukronatenschichten 412. 
Miinsterlander Abbruch 17, 74, 420, 

456, 458, 459. 
- Hauptabbruch 71, 74, 407. 
Miinstersche Bucht 73. 
Miinstersches Becken 410, 451. 
Muschelfloze 199. 
Muschelkalk 17, 402. 
Mylonit-Kohle 237. 
Mytiloidesschichten 427. 

Nachfall 108. 
Najadites 127. 
Nakrit 624. 
Nammer Klippenfloz 526. 
Namur 46, 47, 48, 62, 78, 160. 
Neandertaler 34, 496, 499. 
Nebengestein des Karbons 90. 
Nebengesteinskliifte 116. 
Nehdener Schichten 28, 36, 37, 39. 
Neokom 404. 
Netteberger Sande 448, 449. 
Neu-Diepenbrock III 49. 
Neuropteris ovata 146, 147, 153, 

357. 
- scheuehzeri 146, 147. 
- schlehani 145, 146, 147. 
Nickelerz 555. 
Niederrheinische Bucht 3, 72. 
Niederschlagsmengen 3. 
Niederterrasse 589. 
Niederterrasse: 

Emscher 486. 
Lippe 488. 
Rhein 485. 
Ruhr 484. 

Niederungsmoore 516, 517. 
Nordatlantischer Kontinent 73. 
Nordgrenze des Ruhrkarbons 73. 
Normalprofile 83. 
Nord-Trog 2S5. 
Nordwestfalisch-lippische Schwelle 

458. 
Nordwestrand des Miinsterschen 

Beckens 406. 
Norit 556. 
Nuttlarer Hauptmulde 43. 
Nutzbare Gesteine 073. 

Oberdevon 28, 36. 
Obere Kreide 12, 18, 409. 
Obere Kreide: 

Fauna 412, 413. 
Faziesprofil 411. 
Flora 412, 413, 414. 
Ktistenlandschaft 412. 
Palaogeographie 458. 
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Obere Kreide: 
Stratigraphie 409f. 
Tektonik 453. 
Transgressionskonglomerat 372. 

Oberkarbon: 
Flozftihrendes 64. 
Flozleeres 56. 

Ober-Oligozan 472. 
Oberschlesisches Becken 71. 
Obersenon 450. 
Obersenon: 

Wattenmeer 452, 453. 
Obersilur 28. 
Ochtruper Sattel 407, 408. 
Ockererde 583. 
0dinger Mulde 40S. 
Old-Red-Kontinent 14. 
Old-Red-Trog 285. 
Oligozan 469. 
Orthacanthus cylindricus 136. 
Ortstein 532. 
Osnabriicker Karbon 347. 
Osning-Schwelle 410. 
Osterfelder Formsande 445, 448. 
0stricher Kalk 37. 
Ostsauerlander Hauptsattel 43. 
Ostschwelle 458. 
Ottensteiner Sattel 408. 

Pachydiscus seppenradensis 412, 
413. 

Palaeoniscus freieslebeni 386. 
Palaoeuropa 285, 286. 
Palaogeographische Karten: 

Devon 13. 
Diluvium 20. 
Kreide 18. 
Tertiar 19. 
Zechstein 16. 

Paleozan 469. 
Panzerfische 27. 
Paragenese del' Kluftmineralien 

630, 631. 
Paraklase 600. 
Paralischer Kohlengiirtel 8, 10, 286. 
Patootensisschichten 412, 448. 
Pechkohle 571. 
Pecten asper 418, 419, 420. 
- muricatus 443, 446_ 
Pericyclus-Stufe 48, 52. 
Peridotit 556. 
Perm-Trias: 

Yerbreitungskarte 380. 
Pflanzenreste del' Dolomitknollen 

1M, 157. I 

Pflanzenreste del' Dolomitknollen: I 
Athropitys hirmeri 156. 
Heterangium hoppstaedteri 156. 
Heterangium kukuki 155. 
Lepidostrobus 227. 

Pflanzenreste des Karbons 141, 
146, 147, 349, 356, 358. 
El3kohlenschichten 144, 146, 

147. 
Fettkohlenschichten 145, 146, 

147, 149, 150. 
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Pflanzenreste des Karbons: 
Flammkohlenschichten 145, 

146, 147. 
Flozfiihrendes Karbon 141,146. 
Flozleeres 59, 144, 154. 
Gas- und Gasflammkohlen-

schichten 145, 146, 147, 151. 
Hangende Alaunschiefer 144. 
Kulmplattenkalke 144. 
Magerkohlenschichten 144, 146, 

147, 148. 
Pharcicerasschichten 28, 36, 37. 
Phasen: 

Asturische Phase 2, 284, 287. 
Pfalzische Phase 287. 
Saalische Phase 287. 

Pholerit 624. 
Phosphoritknollen 416, 422_ 
Physikalische Eigenschaften del' 

Kohle 213, 214. 
Piesberger Karbon 74. 
Piesberger Karbon: 

Altersstellung 362. 
Flozfiihrung und Bergbauliches 

361. 
Pflanzenfiihrung 359. 
Schichtenmachtigkeit 363. 
Stratigraphie 358. 
Tektonik 360. 

Pinniformisschichten 412. 
Planer 425. 
Planerfazies 410. 
Planerkalke 576. 
Platinvorkommen 556. 
Plattensandstein 36, 37, 39. 
Platyclymenia-Stufe 38. 
Pliozan 477. 
Polyplocusschichten 403. 
Porta-Sandstein 525, 578. 
Portlandzement 576. 
Posidonomya becheri 48, 53, 54. 
Prasideritische Fal tung 14, 517, 

519. 
Pressungsgelenk 511. 
Preul3isch-hollandische Grenz-

storung 408. 
Prielbildungen 452. 
Productus horridus 388. 
Prolecanitenschichten 37. 
Pseudokennelkohle 212. 
Psilophyten 27. 
Pyramidenkohle 238. 
Pyrit 626. 

Quadratenkreide 443. 
Quartar 19. 
Quartarablagerungen 480. 
Quartus-Sprung 171. 
Quarz 623. 
Quarzit 576, 578. 
Quarzkeratophyr 583. 
Quarzkonglomerat 101. 
Quarzkornerschicht 197. 
Quarzporphyr 583. 
Quecksilbererz 555. 
Quellen des Liegenden 115. 
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Quell-Linien 64. 
Querschlagige Blatter 331. 
Querverwerfungskliifte: 

Mineralfiihrung 619. 

Ramsbecker Schichten 543. 
Raseneisenerz 530. 
Rauchwacke 389. 
Rauhflaser-Horizont 517. 
Rechtsrheinisches Karbon 64, 90, 

160, 191, 255, 284, 296, 315. 
ReckenhOhle 34. 
Recklinghiiuser Sandmergel 443, 

444. 
Regenkarte 4. 
Relief der Karbonoberflache 370 

bis 373. 
Remscheid -Altena-Arusberger 

Sattel 28, 43. 
Remscheider Konglomerat 28. 
- Sattel 41. 
- Schichten 28, 30. 
Rentier 496, 498. 
Repelner Mulde 508. 
- Perm-Trias-Staffel 502. 
- Staffel 510. 
- Uberschiebung 510. 
Rhadinichthys renieri 138. 
Rhiit 403. 
Rheinberger Perm-Trias-Staffel 

502. 
Rheinische Fazies 14. 
- Masse 71, 405. 
Rheinisches Schiefergebirge 3, 13, 

25. 
Rheintalgraben 221. 
Rhinozeros 20, 495. 
Rhotomagensisschichten 412. 
Riesenbrekzie 400. 
Riesenhirsch 496, 497. 
Rillenbildungen 98. 
Rimmertschichten 28, 30. 
Risse 233, 235. 
Roertalgraben 503. 
Rogensteine 397. 
Romankalk 576. 
Rossenrayer Horst 510. 
- Perm-Trias-Horst 502. 
Rostspat 519. 
Rot 396, 398. 
Roteisenerz 519, 520, 526. 
Rotes Gebirge 378, 395. 
Rotliegendes 16, 71, 379, 395. 
Rotnickelkies 538. 
Rotplaner 429. 
Rotspat 518. 
Riicklaufige Verwiirfe 376, 377. 
Ruhrbezirk 1, 8, 13, 21. 
Ruhrkarbon 8, 64, 67, 85. 
Ruhrsandstein 94, 576. 
Rumpfebene 369, 370, 372. 

Saale-Eiszeit 19, 487. 
Saalhof-Lintforter Sprung 509. 

Sachverzeichnis. 

Saalische Phase 16. 
Saargebiet 10. 
Saar-Saale-Senke 10. 
Salinen 584. 
Salm-Salmsches Regalgebiet 381, 

396, 400. 
Salz 393, 394. 
Salzabsatze 617. 
Salzbergener Sattel 407. 
Salzlagerstatten 001. 
Salzpfannen 394. 
Salztektonik 561, 562. 
Salz- und Kalilagerstatten 557 bis 

564. 
Salz: 

Verbreitungskarte 558. 
Salzwasser 584, 587, 598, 614. 
Sammelmulde 8. 
Sand 582. 
Sandkalk von Diilmen 443, 447. 
SandloB 492, 493. 
Sandschiefer 109. 
Sandstein 94. 
Sandsteinkugeln 96, 399. 
Sandr 491. 
Santon 443. 
Sargdeckel 206. 
Sauerlander Faltensystem 42. 
Sauerlinge 586. 
Saxonische Achsen: 

Cheruskische Achsen: 
Driburger Achse 348. 
Germeter Achse 348. 
Marburger Achse 348. 

Kimmerische Achsen: 
Berlebecker Achse 348. 
Osning-Achse 71, 74, 348. 
Piesberg-Achse 348. 

Saxonische Faltung 11, 74. 
- Querbeanspruchung 342. 
Saxonisches Faltungsfeld 407. 
Scaphitenschichten 412, 428, 435. 
Scaphites geinitzi 434, 435, 436. 
Schachtelhalme 27, 141. 
Schachtzone 76, 631, 632. 
Schiidelnahtstruktur 433, 434. 
Schalstein 46. 
Scharen von Fliizbanken 195, 247. 
Scharfenberger Sattel 43. 
Schieferton 104, 581, 582. 
Schieferung 26, 45, 49, 91. 
Schlammpolitur 418. 
Schlechten 233, 344. 
Schloenbachia varians 419, 420. 
Schloenbachischichten 412, 428, 

436. 
Schneckensande 487. 
Schollentektonik 374. 
Schragscholle von Miinster 511. 
Schreibkreide 453. 
Schubfestigkeit 115. 
Schiittorfer Sattel 407. 
Schwefel 617. 
Schwefelkies 106, 532. 
Schwefelquellen 583, 589. 
Schwelmer Kalk 28, 33. 

Schwelm-Schichten 40. 
Schwerspat 532, 041), 550, 551. 
Schwerspat: 

Typ Felsobanya 622. 
Typ Herkules 622. 
Typ Maucher II 623. 
Typ Maucher III 623. 
Typ Maucher IVb 623. 

Schwerspatabsatze 616. 
Schwimmsande 445, 608, 609. 
Schwimmsandhorizont 594, 597, 

605. 
Sedimentation und Faltung 288. 
Senfgold 556. 
Senon 412, 441. 
Senon: 

Machtigkeitsverhiiltnisse 442. 
Palaogeographie 464. 

Septarien 469, 470, 471. 
Septarienton 468, 470, 471. 
Serpulit 404. 
Sicgener Schichten 28, 30. 
Siegerlander Block 14, 42. 
Silberstein 553. 
Silberstreifen 237. 
Silur 13. 
Sklerotien 210. 
Soester Griinsand 412, 426, 427, 

428, 434, 461, 462. 
Sole 604, 611. 
Solquellen 583. 
Solvay-RheinpreuBen-Sprung 510. 
Sondererscheinungen im Floz-

nebengestein 204. 
Sonsbeck-Camp-Sprung 508. 
Spateisenstein 106, llO, 295, 507, 

517, 1)18, 521. 
Speerkies 627. 
Sphiirosiderite Ill, 521, 523. 
Sphenopteris baumleri 146, 147. 
- hollandica 144, 147. 
- hOninghausi 145, 146, 147. 
Spirorbis 128. 
Spitzfalten 63. 
Sporen 209. 
Spriinge 336. 
- des Steinkohlengebirges 375, 

376. 
Stadte 4. 
Stalagmiten 616, 617. 
Stalaktiten 616, 617. 
Statischer Druck 220. 
Stauchmoranen 491. 
Stauchungen der Kohle 242. 
Stauquellen 603. 
Stauseen 589, 612, 613. 
Stefan 78, 80. 
Steinkohlengebirge: 

Erzmineralien 624. 
Solen 587, 614. 
Wasserfiihrung 610. 

Steinkohlenvorkommen (auiler 
Ruhrgebiet) 512-514. 

Steinkohlenzeit 15. 
Steinsalz 560, 561, 630. 
Steinsohle 490. 



Steinzeit 496-498. 
Stigmaria ficoides 194. 
Stinkdolomit 390. 
Stockumer Sattel 44, 304. 
StOrungen des Ruhrkarbons: 

Blatter 301, 332. 
Deckelkliifte 335. 
Spriinge 301, 336, 370, 373. 
Wechsel 296, 300, 319, 326. 

Storungskohle 234. 
StrandgerOlle416. 
Stratigraphische Gliederung des 

Karbons 64, 80, 81, 82, 158. 
Streifenarten ("rock types) 207, 

267. 
Streifenkohlen 207, 268. 
Stringocephalenkalk 30, 31, 32. 
Stringocephalus burtini 32. 
Stromberger Scbichten 452. 
Strontianit 553. 
Strudellocher 416, 417. 
Strukturverhaltnisse der Kohle 

233. 
Strunien 40, 48. 
Subvariszische Saumtiefe 11, 72, 

89, 203, 284. 
Sudetische Phase 10, 15. 
Siidrand des Karbons 67, 68. 
Sumpferz 530. 
SiiBwasser 598. 
SiiBwasserfaunenschiefer 109. 
SiiBwasserhorizonte 507. 
SiiBwassermuschelhorizonte 124, 

175, 199. 
Sylvinit 559, 560. 
Syngenetische FlOzunregelmaBig

keiten 245. 

Tageswasser 611. 
Tageswasserzufliisse 611. 
Talsande 609. 
Talsperren 4, 589. 
Taunus-Kern 41. 
Tektonik des Ruhrkarbons 66, 296, 

315. 
Tektonische Ubersichtskarte 298. 
Tentaculitenschiefer 36. 
Tertiar 12, 18, 465. 
Tertiar: 

Braunkohlenschichten 467,468. 
Epirogene Vorgange 478. 
Kieseloolith-Schichten 467,468. 
Sande von Hamborn 468, 472. 
Tektonik 477. 
Tonbank von Hamborn 468, 

472. 
Tonmergelstufe 468, 470. 
Verbreitung 467. 
Vulkanismus 479. 
Wasserfiihrung 608. 

Teutoburgerwaldsandstein 578. 
Thenardit 630. 
Thyssen-Westende-Sprung 510. 
Tierkohle 513. 
Toneisenstein 141, 295, 521, 523, 

525, 528. 

Kukuk, Geologie. 

Sachverzeichnis. 

Toneisensteingeoden 206. 
Toneisensteingerolle 96. 
Toneisensteinkonglomerat 102. 
Toneisensteinseptarien 112. 
Tongallen 398. 
Tonsteineinlagerung 79, 233. 
Ttipferton 581. 
Torfdolomite 59,156,157,169,180, 

225, 226, 229, 230, 246. 
Torfmoore 516. 
Tournai 48, 49, 50. 
Trias 11, 12, 395. 
Triasgra ben: 

Kirchhellener Triasgraben 455. 
Marler Triasgraben 455. 

Triashorste: 
Dorstener Triashorst 455. 
Lohberger Triashorst 455. 
Wulfener Triashorst 455. 

Triaskohle 513. 
Trochitenkalk 575. 
Trockenrisse 97. 
Trockenzonen 602, 603. 
Trogtheorie 288. 
Turon 412, 425. 
Turon: 

Fauna 429, 432,. 433, 435, 436. 
Hornsteinbanke 433, 434. 
Kluftsysteme 598-602. 
Machtigkeitskarte 426. 
Palaogeographie 461. 

Tutenmel'gel 106. 

Ubergangsmoor 516. 
Uberkippung der FlOze 195, 242. 
Umkehrtektonik 402. 
Undulatoplicatusschichten 412. 
Unterdevon 28. 
Untere Kreide 12, 17, 404. 
Unterkarbon 46,47,48,49,51, 118. 
Unterkarbon: 

Crinoidenkalke 49, 50, 51. 
Dolomit 51. 
Hornsteine 48, 50. 
Kohlenkalk 385. 
Oolithe 48, 49, 50. 
Tektonik 54. 

Unterkreide: 
Fossilien 404-405. 

Unter-Oligozan 468, 469. 
Untersenon 443. 
- Fauna 445. 
Untersilur 28. 

Valendis 404. 
Variszisches Gebirge 8, II. 
Velberter Sattel 43, 44, 47, 51, 521, 

536, 037. 
- Schichten 39, 40. 
VeledahOhle 34. 
Verbreitung des flozfiihrenden 

Karbons 65. 
Verdriickungen 243, 248. 
Verkarstung 34, 51. 
Verkehrskarte 5. 
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Versandung 250. 
Versatzgut 583. 
Versatzsande 445, 446. 
Verseschichten 28. 
Verwaltungsbezirke 6. 
Verwitterungsmineralien 629. 
Verworfene Bergemittel 243. 
Vestischer Sattel 66, 310, 508. 
Victoriafltiz 526. 
Vierjahresplan 511, 573. 
Vise 48, 49, 50, 51. 
Vitrit 207, 259. 272. 
Vivianit 531. 
V olmestorung 64. 
Volmetalstorung 55. 
Vorder Mulde 43. 
Vordertaunus-Sattel 42. 
Vorhclmer Schichten 452. 
Vredener Mulde 408. 

Waldsumpfmoor 15, 19, 286. 
Walsumer Meeressand 470, 472. 
- Sand 608. 
- Staffel 401, 502. 
Warsteiner Sattel 43. 
Wasserabsenkungstrichter 602, 

603. 
Wasserentziehung 610. 
Wasserfiihrung des Gebirges 510, 

592, 593, 619. 
- Tabelle 595. 
Wasserhaltung 592. 
Wasserhebung 593. 
Wasserkalk 576. 
Wasserprovinzen 618. 
Wasserscheide 612. 
Wasserspeichergesteine 612. 
Wasserstauer 594. 
Wassertrager 594. 
Wasserwirtschaftsstelle 592, 615. 
Wasserzubringer 614. 
Wavellit 52. 
Wealden 404, 405. 
Wealdenkohle 404, 513, 514-. 
Wechsel: 

Gelsenkirchener Wechsel 300, 
319. 

Satanella 300, 319. 
Scholvener Wechsel 300. 
Sutan 300, 319. 
Wechsel der zweiten Folge 

326. 
Wehofener Konglomerat 384. 
Weichsel-Eiszeit 19. 
WeiBbleierz 538, 629. 
WeiBeisenerz 531. 
WeiBer Mergel 425, 426, 598. 
- Ton 105. 
WeiBkalk 576. 
Wellenfurchen 98, 398, 399. 
Wellenkalk 403. 
Werksandsteinbank 57, 576, 577. 
W erra-Typus 392. 
Werries- Quelle 584. 
Weseker Sattel 455. 
- Sattelhorst 408. 

45 
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Westfal 46, 47. 
Westfal A, B u. C 78, 170, 180, 

184, 187. 
Westfal D 356, 357, 358. 
Westheimer Abbruch 557. 
Westhofener Sprung 58, 64, 67. 
Westschwelle 458, 464. 
Wiesenerz 530. 
Wilder Stein 251. 
Wildewiese·Sattel 42. 
WiUendorfer Stufe 497. 
Windkanter 384, 385. 
Winterswijker Sattel 408. 
Wisent 20, 496, 497. 
Wittekindsfloz 525. 
Witte Klies 532. 
Wittener Mulde 44, 303. 
Wocklumeria-Stufe 28, 37, _ 38, 

41. 
Wocklumer Kalk 28, 38. 
W ohlverwahrtfloz 526. 
Wollhaariges Nashorn 495, 496. 

Sachverzeichnis. 

Wulfener Perm-Trias-Horst 401. 
Wurzelbett 107. 

Xantener Horst 510. 
- Perm-Trias-Graben 502. 
Xanten-Homberg-Sprung 510. 

Zechit 575. 
Zechstein 11, 12, 16, 378, 502, 503, 

523, 552, 557. 
Zechstein: 

Anhydrit 389, 390. 
Dolomit 388. 
Fauna 386, 388. 
Fische 386. 
Gips 389, 390. 
Gliederung 381. 
Kalisalz 390, 392. 
Konglomerat 381, 382. 
Kupferschiefer 381, 386. 
Linke Rheinseite 382. 

10em 

Zechstein: 
Pflanzen 386, 387. 
Plattendolomit 390, 393. 
Riesenbrekzie 382. 
Salz 390. 
Tektonik 400. 
Verbreitung 379. 
Wasserfiihrung 594. 
Zechsteinkalk 387. 
Zechsteinletten 390. 

Zechsteinmeer 16, 394. 
Zementkalkstein 576. 
Zentral-Trog 285. 
Zerrungsgelenk 511. 
Ziegelmaterial 581. 
Ziegeltone 581. 
Zinkblende 625. 
Zinkblende: 

Typ Alston Moore 626. 
Typ Schlaggenwald 626. 

Zinkerz 532, 534, 536, 543. 
Zonenverwitterung 95. 
Zugfestigkeit 115. 

Abb.743. Nachbildung eincr germanischen Hakenkreuzurne 
(siichsische Buckelurne). 3.-4. Jahrhuudert n. Chr. Destel 
hci Liibbecke (Westf.). Der umrandetc Teil entspricht dem 

Originalscherbeu. S.W.B. 
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